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Barbaras. 1) Praefect von Agypten im
J. 741/42 = 13/12 v. Chr. (CIL III Suppl. 6588),

s. P. Bubrius Barbaras. [P. v., Bohden.]

2) Griechischer Ehetor, zweimal von Seneca
erwahnt, suas. 1, 13, wo seine Worte ausgefallen

sind, und contr. II 6, 13, wo eine kurze, noch
nicht richtig hergestellte Sentenz mitgeteilt wird

;

mit Bezug auf letztere fallt Seneca das abfallige

Urteil: dixit vulgareni sensum satis vulgariter.

[Brzoska.]

8) Flavius Barbaras Donatianus s. Dona-
t i a n u s.

4) Gabinius Barbaras Pompeianus s. Pom-
peianus.

Consuln der Kaiserzeit mit dem Beinamen
Barbaras

:

a) C. Atilius Barbaras, Cos. suff. im Juli 71
n. Chr. mit L. Flavius Fimbria.

b) Q. Fabius Barbaras Valerius Magnus Iulia-

nus, Cos. suff. im August 99 n. Chr. mit A. Cae-
cilius Faustinus.

c) L. [Licjinius B[arba]rus (?), Cos. suff. 118
n. Chr. mit L. Pomponius Bassus.

d) M. Ceionius Civica Barbaras, Cos. ord.

157 n. Chr. mit M. Metilius Aquillius Regulus
Nepos Volusius Torquatus Fronto.

[P. v. Bohden.]

Barbastrum, Stadt in Hispania Tarraconen-

sis am Cinga westlich von Osca, das heutige Bar-
bastro in Aragon. Der Name ist nur auf einer

Inschrift aus dem nahen Boletum (s. d.) erhalten

(CIL II 5841), kommt aber in zahlreiehen kirch-

lichen Urkunden des friihen Mittelalters vor.

[Hiibner.]

Barbata Venus s. Aphroditos.
Barbatia (Plin. n. h. VI 146), Stadt am Tigris;

nicht identiflciert. [Benzinger.]

Barbatio, Comes domesticorum des Caesars
Gallus (Amm. XIV 11, 19. XVIII 3, 6), machte
in diesem Amte die Bekanntschaft des Libanios
und trug durch seine Fiirsprache dazu bei , dass

ihm die Ubersiedelung von Constantinopel nach
Antiochia gestattet wurde (Liban. ep. 1215). Da
er sich mit seinem Herrn bald verfeindete und
Constantius gegen seinen Caesar aufzubringen
suchte (Amm. XIV 11, 24. XVIII 3, 6), wurde
er an das Hoflager des Augustus berufen (Philost.

IV 1 = Migne Gr. 65, 516. Liban. a. 0.) und
beteiligte sich von dort aus nicht ohne Buhm
an dessen Feldziigen (Liban. ep. 1032). Als
Gallus 354 nach Mailand reiste, um sich wegen
seines tollen Treibens im Orient zu verantwor-
ten, wurde ihm B. nach Poetovio entgegenge-
schickt und vollzog dort seine Gefangennahme
(Amm. XIV 11, 19. Philost. IV 1). Nach der
Ermordung des Silvanus (355) wurde er an dessen
Stelle zum Magister peditum ernannt (Amm. XVI

Pauly-Wiasowa III

11, 2. XVII 6, 2) und wahrscheinlich auch mit
seinem conflscierten Vermogen beschenkt (Amm.
XVIH 3, 2). Aus Italien, wo er sich in der Um-
gebung des Constantius aufhielt, nach Gallien

geschickt, um den Caesar Inlianus im Eampfe
gegen die Alamannen zu unterstiitzen (Amm. XVI
11, 2), verleumdete er auch diesen, wie vorher

seinen Bruder, beim Kaiser (Amm. XVIII 3, 6),

suchte ihn in jeder Weise zu schwachen und zu
10 hemmen und vereitelte durch Feigheit und bOsen

Willen manchen Erfolg des rOmischen Heeres
(Amm. XVI 11, 6—8. Liban. ep. Iul. I p. 536.

538. 539). Wahrend dessen erhielt seine Frau
Assyria die Weissagung, dass ihr Mann Kaiser
werden wurde, und schrieb ihm daruber einen

Brief. Derselbe wurde seinem Nebenbuhler Arbitio

verraten und durch diesen dem Constantius mit-

geteilt, was 359 die Hinrichtung des B. herbei-

fuhrte (Amm. XVIII 3; vgl. XIV 11, 24). Sein

20 Nachfolger wurde Ursicinus (Amm. XVIII 5, 5.

XX 2, 1). Sonne von ihm werden erwahnt Liban.

ep. 1215. An ihn gerichtet Liban. ep. 470. 492.

1032. 1215. [Seeck.]

Barbatius. M. Barbatius Philippus, Boq-
fiaxwg 6 'Avxcoviov (des Triumvirs) rafiiag, war mit
diesem in Zwistigkeiten geraten und suchte beim
Ausbruch des Kampfes zwischen Caesar und L.

Antonius diesem seine Anhanger abtrannig zu

machen (Appian. b. c. V 31). Dass er im J. 713
3D = 41 Quaestor war, bestatigen die Miinzen, zu-

sammengestellt beiBabelonI256 (wo er falschlich

als Quaestor des J. 714 bezeichnet wird): 1) M.
Ant(onius) impferator) wug(ur) III vir r(eij

pfublicae) cfonstituendae) M. Barbat(ius) q. p.
Kopf des M. Antonius, R; L. Antonius cos. Kopf
des L. Antonius, Babelon I 175 nr. 49 (wo
Babelon im Text PROQ, Pgiebt und auflOstpro-

quaestor provincwlis, wie entsprechend in nr. 50
qfuaestor) p(rovincialis), die Abbildung zeigt aber,

40 dass ganz wie auf den andern Miinzen vielmehr

Q. P. steht; quaestor provincialis ist tiberhaupt

kein lateinischer Ausdruck ; es kann natiirlich

nur verstanden werden quaestor pro praetore, wie

schonEckhel V 334 richtig bemerkte). 2) Der-

selbe Avers wie in 1) , IV Caes(ar) imp(erator)

pontfifex) III vir. r. p. e. Kopf Caesars, vgl.

Borghesi Oeuvr. I 427.

Derselbe ist gemeint von Ulpian Digest. I

14, 3 Barbarius (so die Hss.) Philippus, eum
50 servus fugitivus esset , Eomae praeiuram petiit

et praetor designates est, sed nihil ei servitutem
obstitisse ait Pomponius. quasi praetor non
fuerit ; atquin verum est praetura eum funetum
(ahnliche Falle aus jener Zeit der Verwirrung
Dio XLVIH 34). Cicero, der in den philippi-

schen Beden so haufig abschreckende Schilde-

rangen von Antonius Gefolge entwirft, giebt eine

1



3 Barbatus Barbiton 4

solche auch Phil. XIII 2ff. und bemerkt § 3

addite ilia naufragia Caesaris amieorum Bar-

las Cassias, Barbatios, PoUiones. [KlebsJ

Barbatus, romisches Cognomen bei den Cor-

nelii, Horatii, Quinctii, Valerii, z. B. M. Valerius

Messalla Barbatus Appianus, Consul ordinarius

742 = 12 v. Chr. mit P. Sulpicius Quirinius.

[P. v. Rohden.]

Barbesula (Bag^ooXa, Mela II 94. Plin. Ill

8. Ptol. II 4, 6. 7. Marcian. II 9, beim Geogr. 10

Rav. 344, 2, Bardesola, 305, 8 Sabesola), Stadt

(der Bastuler) und Pluss in Hispania Baetica an

der Kilste nCrdlich von Calpe und an der Strasse

von da nach Malaca. Her Fluss heisst jetzt Gua-

diaro, und von der Stadt finden sich Trummer

unter dem Nameh Torre de Guadiaro am ostliehen

Ufer des Flusses; vgl. CIL II p. 245, wo die In-

schriften des municipium Barbesulanum zusam-

mengestellt sind. [Hiibner.]

Barbier (xovgevg, tonsor) und Barbierstube 2(

(xovguov, tonstrina) werden seit der Zeit der alten

Komoedie hauflg erwahnt. Nach Italien sollen B.

zuerst im J. 300 v. Chr. aus Sicilien durch einen

gewissen P. Ticinius Mena gekommen sein (Varro

r. r. n 11, 10. Plin. n. h. VII 211). Es wird

schwer auszumachen sein, welche Thatsache dieser

einem Document des Stadtarchivs von Ardea ent-

nommenen Notiz {ut seriptum in publico Ardeae

in litteris exstat) zu Grunde liegt (vgl. Bart).

Ausser dem Verschneiden des Kopf- und Bart-

3

haares (von dem die griechischen und lateinischen

Worte hergenommen sind) und dem spater iiblich

gewordenen Rasieren gehort zu ihrer Thatigkeit

auch das Schneiden der Nagel (ovvx&iv), Artemid.

I 22. Poll. VII 165.- X 140. Plaut. Aulul. 313.

Hor. ep. I 7, 51. Mart. Ill 74. XIV 36. Die Ge-

rate des B. nennt Poll. II 32. X 139f. Pha-

neas Anth. Pal. VI 307. Es sind folgende :
Die

Schere, yaXCs, auch /xd%aiga, (idxaiQat, xovgixai

(oder xovgtdeg), uaxatgtdeg (Alkiphr. Ill 66, 1), 4

dvo fidXatgat (Clem. Alex. Paed. Ill 11 p. 290);

das Rasiermesser (k~vgov, spater fygdcpiov, nova-

eula); Kamme (uteres; per pectinem attondere

Plaut. capt. 268, Gegensatz strictim); das Tuch,

welches dem Kunden umgelegt wurde , oivSwv

(Diog. Laert. VI 90. Alkiphr. Ill 66, 2. Phaneas

a. O., &fi6Xivm> Plut. de garrul. 13, involucrum

Plaut. capt. 266); das Nagelmesser {ivvymxrjgio\ ,

cultellus Hor. a. O.); der Stuhl, dgdvog, Alkiphr.

TIT 66, 2 ;
Spiegel {xdxoxxgov), in denen man sich !

nach dem Haarschneiden oder Rasieren betrach-

tete, Plut. de aud. 8. Lucian. adv. ind. 29. Sen.

de brev. vit. 12. Fur gewisse Haarschnitte be-

diente sich der B. nicht der Schere, sondern eines

Messers, fua fiayaigq, Arist. Ach. 849: dass mit

diesem Ausdruck" die Schere bezeichnet sein soil,

ist unglaublich und wohl nur eine aus obiger

Stelle herausgesponnene Meinung der Grammatiker

(Poll. II 32. X 140). Tiber das Aussehen einer

B.-Stube mit aufgestellten Spiegeln (vgl. Alkiphr. i

HI 66, 1), Messern und Scheren s. Lucian. adv.

ind. 29.

Eine Thonfigur aus Tanagra stellt einen B.

dar, der mit einer Schere seinem Kunden das

Haar schneidet, Arch. Zeitg. 1874 Taf. 14. Ein

fur eine B.-Stube gehaltener Raum in Pompeii

ist wahrscheinlicher ein kleines Heiligtum, Over-

beck Pompeii* 243. 383.

Selbstrasieren kam vor (Plut. Anton. 1), war

aber nach Artemid. I 22 ein Zeichen von Trauer.

Auch hielten die Barbiere Gehiilfen , welche zu

den Kunden ins Haus gingen und sie dort be-

dienten, cwcitores (Lex Met. Vipasc. II 40). Zu

einer grflsseren Sclavenfamilie gehCrte mindestens

ein B., der den Herrn und die Mitsclaven rasierte

und ihnen die Haare schnitt, Lex Met. Vipasc.

II 39f. CIL VI 6366ff. 9937ff. Mart. VI 52;

i tonstrix CIL VI 6368. 9941. Im allgemeinen aber

ging man zum B. und hielt sich dort auch wohl

langer auf ; daher werden die B.-Stuben hauflg

als Zusammenkunftsorte und Mittelpunkte des Ge-

schwatzes bezeichnet. Theophrast bei Plut. qu.

conv. VII 10, 2 nennt sie aoiva ovfixdoia; vgl.

Aristoph. Plut. 388. Lysias XXHI 3. XXIV 30.

Plut. de garrul. 7. Hor. sat. I 7, 3. Die Barbiere

selbst waren als geschwatzig bekannt, Plut. de

garrul. 13. Alkiphr. TH 66, 1.

) Grabschriften von B. CIL VI 9940. 9942. Reich

gewordene Barbiere Iuven. 1, 24. 10, 225. Im
Metallum Vipascense (II 37) hatte ein conductor

das ausschliessliche Recht, fur Geld zu rasieren,

und war ihm daftir der Preis vorgeschrieben; doch

ist dieser nicht erhalten. Das Edict Diocletians

bestimmt das Rasiergeld auf zwei Denare, d. i.

reichlich 3i/
2
Pfennig.

Boettiger Sabina II 57. Marquardt Pnvatl.

d. R.2 145, 3. 604. Becker-Goll Charikles III

0292; GallusIII241. Bliimner Maximaltarif 111.

[Mau.]

Barbillus, Astrolog unter Vespasian (Dio

LXVI 9, 2) ; vielleicht identisch mit dem Astro-

logen Balbillus (Suet. Nero 36). [P. v. Rohden.]

Barbiton oder Barbitos, ein der Lyra oder

Zither ahnliches Saiteninstrument (Hesych.). Pin-

dar sagt dariiber in einem Skolion frg. 102 Bgk. bei

Athen. XIV 635 d roV $a Tegmxvtigog no®* 6 Ah-
flios evge xgwxog ev beUvomi AvbGtv ymXfiov dvtl-

0 <p&oyyov vyjrjXag dxovcov mjxxidog. Dass die lesbi-

schen Sanger das B. gern gebrauchten, wird abge-

sehen von Horaz auch von Euphorion bei Athen.

IV 182 e bezeugt, noch mehr aber war dasselbe bei

den frohlichen Weisen der Ionier als begleitendes

Instrument beliebt (Athen. IV 175 e. 182 e. XIII

600 e), wie es iiberhaupt bei den Rundgesangen

schwarmender Gelage allenthalben gern gesehen

war (Prokl. bei Phot. Bibl. 239 p. 321a 12 Bk.).

Lasst schon dieser Umstand auf tiefe Tonlage des

50 B. schliessen, so fiihrt darauf noch bestimmter die

Angabe Acrons zu Hor. cam. I 1, 84 lyra maior,

sowie das Wort dvzltpdoyyov in dem oben ange-

ftihrten Fragment Pindars. Das B. stand danach

eine Octave tiefer als die von Telestes bei Athen.

XIV 626 a als hoch bezeichnete Pektis. Den

von Winckelmann ausgesprochenen Gedanken

(Kunstgesch. VII 8, 23. IX 1, 29. 30), es kCnne

irgend ein grOsseres Saiteninstrument das B. sein,

hat Gerhard aufgegriffen (Trinkschalen und Ge-

> fasse 34, 8) und auf eine Lyra von eleganter lang-

licher Form tibertTagen, die sich auf den Vasen des

schonen Stils nicht selten findet. Oh indes diese Be-

zeichnung dem wirklichen Sachverhalt entspricht,

ist nicht erwiesen. Das Vorkommen dieser Form

auf denselben Bildern neben Lyren der gewohn-

lichen Art (z. B. Gerhard Auserl. Vas. IV 305)

lasst allerdings vermuten, dass fur erstere ein

besonderer Name in Gebrauch war, und wenn wir

5 Barbius Barchusa 6

dieselbe in der Hand von Alkaios und Sappho ab-

gebildet sehen (W elcker Alte Denkmaler II 12,

20. 21 = Baumeister III S. 1543), liegt frei-

lich kein anderer Name naher. Uber die Form
Barmos s. Phillis bei Athen. XIV 636 c, uber

Baromos Euphorion ebd. 182 f. Vgl. K. v. Jan
Defidibus Graecorum (Berlin 1859) 26; die griech.

Saiteninstr. (Saargemiind 1882) 20. [v. Jan.]

Barbius. 1) Barbius Fulvius Aemilianus,

Praetor, Aedilis plebis, Quaestor pro praetore einer

Provinz, CIL V 864.

2) Barbius Proculus, tesserarius speculatorum
bei Galba, Tac. hist. I 25. Plut. Galb. 24.

3) Gnaea Seia Herennia Sallustia Barbia Or-

biana , Gemahlin des Kaisers Severus Alexander,

s. unter Seius. [P. v. Rohden.]

Barblana, Ort Babyloniens, Geogr. Rav. II 5

(p. 53, 10).
'

[PraenkeL]

Barborana (Bagfiogdva Ptol. VII 1, 43), Ort-

achaft der indischen Lambagai westlich vom Koas;
vgl. Bahorana der Paropanisadai ; ahnlich wieder-

holt sich der Name Drastoka. Barbar nennt sich

eine Tribus am K6h-i-Baba im Quellgebiet des

Har§-rud, zd. Barvara? [Tomaschek.]

Barbosthenes oder Barnosthenes
,
Berg in

Lakonien, 10 Milien (nCrdlich) von Sparta, wo
Philopoimen uber Nabis siegte (192), Liv. XXXV
27, 13. 30, 9. Curtius Pel. II 262. 321. Bur-
si an Geogr. II 117, 1. [Oberhummer.]

Barbukalos, Johannes, Epigrammdichter aus

dem Kranz des Agathias, Verfasser von acht oder

neun nicht ungeschickt nachempfundenen Gedich-

ten, lebte um die Mitte des 6. Jhdts. in Bervtos

(vgl. Anth. Pal. XVI 38. IX 425—27; das' in

letzterem erwahnte Erdbeben fallt ins J. 551).

Benutzung des Mnasalkas (VH 145, 1) zeigt IX
425, 1, des Alkaios von Messenien (VII 247, 2)

IX 426, 4. [Reitzenstein.]

Barbula, romisches Cognomen, bei den Aemilii

in der Zeit vor dem hannibalischen Kriege; vgl.

Aemilius Nr. 31—34.
Ein Barbula (Baojiovlag) kaufte wahrend der

*

Proscriptionen einen Marcus, der als Anhanger
des Brutus geachtet war und sich durch die Ver-

kleidung als Sclave zu retten suchte, und erwirkte

durch Agrippas Verwendung bei Caesar seine Be-

gnadigung. In der Schlacht bei Actium war
Mpxcus Heerfiihrer auf seiten Caesars, B. auf
seiten des Antonius. Nach Antonius Niederlage

fliichtete er in Sclavenkleidung, wurde gefangen 5

und kam in Marcus Hande, der ihm jetzt den
friiheren Dienst vergalt und Caesars Verzeihung
erwirkte. ToXg dk fiev ovv r) owzv^ia zcov ojioiwv

xai eg to k'jieita Tzagepeivev . f/g^av yao xi]V eniii-

vvuov dgyjiv iv aorei oi dvo o/iov, Appian. b. C
IV 49. Das letzte kann, obwohl rechtlich die

Eponymie auch dem Praetor urbanus und pere-

grinus zukam , bei einem Historiker nur dahin
verstanden werden, dass beide spater zusammen
Consules (suffecti) waren. Doch ist aus augusti- 6

scher Zeit ein Consulpaar, auf welches diese An-
gaben bezogen werden konnten, nicht bekannt.

[Klebs.]

Barbjlia s. Bargylia.
Barbyses oder Barbyssos (BaQ(Svorjg

,
Bdg-

pvooog, Bagifivooog, Bagflvowg), Fluss bei Byzan-
tion, welcher mit dem Kydaros vereint in den
2ajcgii ftdZaooa Marcidum mare genannten inner-

sten Teil des Goldenen Horns miindet, Dion. Byz.

an. Bosp. frg. 16—18 (Geogr. Gr. min. II 26ff.).

Dion. Byz. Bosp. nav. ed. Wescher p. llf. 38. Schol.

30. Genes, p. 38 Bonn. coll. Georg. Cedr. II 80 B.

Niceph. Greg. H 847. 858. 1291 Bonn. Er nimmt
von Osten zwei grCssere Nehenfliisse, darunter

den Hydralis, auf, durchfliesst langsamen Laufes,

und auch im Sommer wasserreich, ein fruchtbares

Thai voll uppiger Wiesen, Gyllius Bosp. Thrac.

in Geogr. Gr. min. II 28f. Seine Vereinigung
mit dem Kydaros bezeichnete der Altar der Nymphe
Semestre (Semystra), Dion. a. a. O. Hesych. Mil.

or. Const. 3. 8. 11 (FHG IV 147f.). Georg. Cod.

p. 4 Bonn. (BogflvCqg). Uber ihn fiihrte, unweit

der Blachornen, eine von Iustinian erbaute Brticke

in die Stadt, Suid. s. 'HgaxXetog H 882 Bernh.

Niceph. Const, breviar. 14. 18. 26 de Boor. Theoph.

cont. V 94 p. 340 B (vgl. Bathyrsos). Nach
dem Localmythos gait B. als Vater der Pheidalia,

Dion. frg. 37 M. , 59 W. Chron. Pasch. I 493f.

Bonn. Im spateren Mittelalter hiess er bei den
Stadtern Chartarikon (nach einer Papiermuhle,

tiirk. Kiagad-Ohane) , bei den Landbewohnern
Pektinakorion (von dem Dorfe Petmochori), Gyl-
lius a. a. O. Es ist der das Thai der '.siissen

Wasser' durchfliessende Oiok Su. Vgl. Gyllius
Geogr. Gr. min. II 26ff. 46. v. Hammer Con-

stantinopel I 15. II 39. [Oberhummer.]

Barcae dsae M. Priscus ex voto lautet eine
: angeblich in Barsous (bei Lugdun. Convenarum)
gefundene Inschrift; vermutlich eine Falschung.

Sacaze Inscr. antiques des Pyre'ne'es p. 226; vgl.

die bei Ptol. II 6, 52 erwahnte spanische Stadt

Uxama Barca (CIL II p. 387). [Ihm.]

Barcarii, auf barcae fahrende Militarabtei-

lungen, Specialtruppe des romischen Provincial-

heeres der Kaiserzeit, bezeugt fur das 3. Jhdt.

durch die britannische Inschrift CIL VII 285
(nach der Erganzung von Watkins; vgl. Ephem.
epigr. VII 942) pfrae)p(ositus) et milit(es) n(u-

meri) barc(ariorum) ; dann erwahnt die Noti-

tia dignitatum numeri bareariorum in Britan-

nien (occ. XL 22 praefectus numeri bareariorum
Tigrisiensium Arbeia; uber die Zeit vgl. Momm-
sen Herm. XIX 221. 233) und am Bodensee

(ebd. XXXV 32 praefectus numeri barcarwrum
[iiberl. barbarieariorum, corrig. von Boecking],
Confluentibus sive Breeantia) und eine classis

bareariorum (neben der classis fluminis Bho-
dani) in Gallia Narbonensis (ebd. XLII 15 prae-

fectus elassfe bareariorum, Ebruduni Sapaudiae).

[Wissowa.]

Barchalba, Tribunus, kampfte unter Constan-

tius mit Auszeichnung. Nach der Besiegung des

Procopius im J. 366 begleitete er ihn auf der

Flucht, vereinigte sich aber mit Florentius, den
Usurpator zu binden und dem Kaiser Valens aus-

zuliefern. Die beiden Verrater wurden mit ihrem

Opfer zugleich erschlagen, Amm. XXVI 9, 8—10.

I [Seeck.]

Barchon (Bagyoiv, Procop. de aedif. Ill 6),

ein von Iustinianus im Hinterlande von Trapezus

gegen die Tzanoi (Sannoi, die alten Makrones) er-

richtetes Grenzcastell nCrdlich von Okena.
[Tomaschek.]

Barchusa (Steph. Byz. s. Baoyoioioi), kleine

Stadt Phoinikiens; sonst unbekannt.
[Benzinger.]
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Barcino, bedeutende Stadt der Laeetaner in

Hispania Tarraconensis (Mela II 90. Plin. Ill 22.

Ptol. II 6, 18); auf zahlreichen in Barcelona ge-

fundenen Inschriften werden Barcinonenses ge-

nannt. Spatere Namensformen sind Barcenone

Itin. Ant. 390, 5. 398, 3; Barcinona Oros. VII

43, 8; Bareilonum sedes Avien. ora marit. 520

und westgothische Miinzen Heiss Monnaies vi-

sigoth. S. 44; Barcilona Oros. I 2, 104. Cosmogr.

Aethici p. 102, 20 Riese; Barcelona Geogr. Rav. V

303, 7, der 341, 15 Burcino hat. Die Stadt ist

iberischen TJrsprungs, im alten Periplus aber wird

sie nicht erwahnt (Avien schob sie mit spater

Namensform ein); in ihrer Nahe lag vielleicht

eine alte phokaeische Niederlassung Kallipolis (s.

d.). Auf punischen Ursprung schloss man schon

im Altertum, wegen der Ahnlichkeit des Namens

mit dem der Barkiden (Auson. ep. 24, 68. 89.

Oros. VII 43, 8) ; doch sind weder punische noch

auch griechische Miinzen je hier geschlagen wor- 2

den. Auch romische Miinzen fehlen, deren Pragung

in Hispanien mit Gaius Caesar aufhOrt. Zwar

scheint die Stadt auf Caesars Seite gestanden

(daher wohl colonia immtmis Dig. L 15, 8) und

schon zu den augustischen Colonien gehort zu

haben, nach ihren Namen Faventia Iulia Augusta

Pia. Erst seit Traian ist die bis dahin unbe-

deutende Stadt (Mela a. a. O.) neben dem nahen

Tarraco, mit dem es in enger Verbindung stand,

zu hoher Bliite gelangt, wie die Reste der romi- 3

schen Mauern und Thore, sowie anderer Gebaude,

zahlreiche Inschriften, darunter zahlreiche Statuen

eines Giinstlings von Traians Feldherrn Iiicinius

Sura und viele andere zeigen (CIL II p. 599).

Die Lage an der grossen Strasse von den Pyre-

naeen nach Tarraco, das die Stadt beherrschende

Castell des Mont Juig, der giinstige Hafen er-

klaren das; doch hat dieser durch Versandung

seine alte Stelle gewechselt. Die Fruchtbarkeit

der Niederung und die Anmut der Abhange des 4

grossen catalanischen Gebirges, an die sie sich

anlehnen, wird vielfach mit Recht gepriesen (Pru-

dent, negi creep. IV 33. Paulin. Nolan, carm. 10,

232. Auson. ep. 21). [Hiibner.]

Barda {Bdgda nolig Isid. Chafac. 18), der

erste namhafte Ort in der am Unterlauf des Ety-

mandros (Hilmend) gelegenen und an Zarangiane

sich anschliessenden parthischen Provinz Saka-

stane. Aus der berechneten Lange der Provinzen

erhellt , dass der alte Umfang von Zarangiane 5

durch die um das J. 128 y. Chr. eingewanderten

Sakai auf den seenerfullten nordlichen Tcil oder

das eigentliche Mtindungsgebiet des Stromes be-

schrankt worden , und dass das iibrige langge-

streckte Uferland in Slid und Ost bis zur Grenze

Arachosias bei Bost, also das Gebiet des alten

Kulturvolkes der Ariaspai (s. d), in den Besitz

der sakischen Horde, die sich alsbald den Par-

thern unterwarf, iibergegangen "war. B., den ersten

Ort von Nordwesten aus, haben wir auf der Strecke (

zwischen Kuher und Sahristan, wo der Hilmend

in Canale sich aufzulosen beginnt, und zwischen

der grossen Strombeuge bei Bandar-Traku und
dem gfli-Gersasp zu suchen ; von den Ruinen-

statten, welche Christie Ferrier und Bellew
hier aufzahlen, namlich Gulcin Pulkeh Qala-i-

Pat und Mir, passt fiir B. der centralen Lage
und Bedeutung wegen am besten Qala-i-Pat, die

,Burg des Glaubens'; weiter stromaufwarts wer-

den wir fiir Min des Isidoros die Lage von Rud-

bar, fur Palakenti die von Pulalek, endlich fiir

Sigal jene yon Qala-sabz in Anspruch nehmen;

leider lassen uns gerade fur diesen Teil des Hil-

mendbeckens die Itinerare der arabischen Geo-

graphen ganzlich im Stich. [Tomaschek.]

Bardaei s. Vardaei und Ardiaioi.

Bardamana (Ptol. VII 1, 93), Stadt im In-

Olande der yorderindischen Maisoloi. Vielleicht

gehort der Ort weiter nordwarts in das Gebiet

der Gangaridai, denn westlich von der Hugli-

miinde des Ganges, -67 Miles von Calcutta, in

23° 14' nordlich, 87° 54' Ostlich liegt noch jetzt

die Stadt Bardwan, bei Beruni Bardman genannt,

d. i. der alte Vorort der Pundra Vardhamana,

skr. vardhamana .gedeihend, fruchtbar'.

[Tomaschek.]

Bardaotis (Bagda&xcg, Ptol. VII 1, 69), vordet-

0 indische Ortschaft im Gebiete der Bolingai zwi-

schen der Yamuna und dem Vindhya. In den

Epen kommt der Flussname Bhadravati ,gluek-

begabt' vor; so hiess nach Lassen ein der Car-

manvati von Sudwesten zufliessender Bach, die

heutige Baroli. Anderseits bezeugt Cunning-
ham uralte Baureste bei Bhar&6d westlich von

der Reva, einem Zufluss der Narmada; vgl. Mac
Crindle Anc India 163. [Tomaschek.]

Bardarios (Bagddgiog
,

BagSdgrjg u. s. w.),

0 bei byzantinischen Schriftstellern Name des Axios

(s. d. Nr. 1). [Oberhummer.]

Bardaxema (BagSd^/m Ptol. VII 1, 3), Ufer-

stadt im westlichen Teile von Surastra oder Ka-

thiawar, nahe an Por-bandar, wo sich in 21° 15'

nordlich, 69° 50' ostlich die Bardahills als Land-

marke erheben, an deren Fuss ein Ort Barda

liegen soil ; skr. Bhadra-kSema ,gliickliches Heim'.

[Tomaschek.]

Barderate (Plin. n. h. Ill 49), falsche Lesart

0 fiir Vardagate, s. d.

Bardesanes (Bagorjoidvrjs bei Hippolytos

Philosoph. VII 31 und Epiphan. Panar. LVI
1. 2, der Name ist syrischen Ursprungs Bar-

Daisan), gewohnlich der Syrer zubenannt ,
auch

der Armenier (Hippolyt a. a. O.), der Babylonier

(Porph.vr. de abstin. IV 17. Hieron. adv. Iovinian.

II 14)." Am wahrscheinlichsten ist er in Edessa

geboren, wo er, in nahen Beziehungen zumFursten-

hofe, mit kurzen Unterbrechungen gelebt hat. Seine

0 Geburt fallt nach Chronicon Edessenum (bei L.

Hallier in Gebhardt und Harnack Teste u.

Unters. IX 1, 90) auf den 11. Juli 154, gestorben

ist er um 222. Eusebios frcilich setzt seine Bliite-

zeit unter Marc Aurel (hist. eccL IV 30), des-

gleichen Hieronymus in der Chronik ad a. 2188;

de vir. ill. 33 und fast alle Griechen, auch noch

der arabische Fihrist: der Irrtum erklart sich

aus Verwechslung des Kaisers Antoninus Elagabal

mit einem der Vorganger gleichen Namens. B.

!0 war ein Mann von grosser Begabung, Energie und

Selbstandigkeit des Denkcns und der hellenischen

Bildung machtig; cuius etiam pl/ilosophi admi-

rantur ingenium (Hieron. comment, in Osee II

10). Nach Epiphan. Panar. LVI 1 ware er Xoyiog

gewesen e.v xalg dval yXwaaaig, 'EXXrjvixfj xe bia-

lixxoi xai xfj xoiv Svgcov qpcovjj. Eusebios, der

kund'igere Ze'uge, weiss bios von der fiberaus reichen

Production des B. in syrischer Sprache zu berich-
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ten , aber seine Abhandlungen seien alsbald ins

Griechische ubersetzt worden. Obenan stellt er

unter diesen den txavwxaxog SidXoyog jigog Avxco-

vivov jregi m/Mxg/tevqs, aus dem grosse Stiicke bei

Eusebios praepar. evang. VI 10 — auch in die ps.-

clementinischen Recognitiones IX 19—29 (Grabe
Spicilegium SS. Patrum 12 289—299) aufgenom-
men— erhalten sind, das aber vollstandig in der

Ursprache unter dem Titel: Buch der Gesetze der

Lander von W. Cureton 1855 ediert und durch]
Merx Ubersetzung in ,B. von Edessa' 1863 all-

gemein zuganglich gemacht wurde. Es steht seit-

dem fest, dass gerade dieser Dialog nicht von B.,

yon dem darin in der dritten Person gesprochen

wird, sondern von einem seiner Schiller, Philip-

pus, verfasst ist. Ob er die 150 Psalmen, deren

haeretischen Charakter Ephrem so scharf angreift,

selber gedichtet hat, wird auch bezweifelt, viel-

leicht hat sie sein Sohn Harmonios unter B.s Gut-
heissung verfasst

;
jedenfalls ist B. einer der Griin- 5

der einer syrischen Litteratur, ein glanzender

Apologet des Christentums (wie denn auch in seiner

Wirksamkeit zu Edessa die Anfange der antio-

chenischen Theologie, besonders der exegetischen,

zu suchen sind) und wegen seiner Streitschriften

z. B. gegen den Marcionitismus noch von Kirchen-

vatern geschatzt, die gegen seine eigenen Lehr-

satze schwere Bedenken haben. Ob er, wie Euse-
bios meint, vom Valentinianismus ausgegangen,
aber der Orthodoxie immer naher getreten ist, S

erscheint mindestens fraglich ; Neuere wollen jede

Beriihrung zwischen ihm und dem hellenischen

Gnosticismus leugnen: ein sicheres Urteil iiber

seine dogmatische Stellung ist heute noch nicht

miiglich. Vgl. Hilgenfeld B. der letzte Gnosti-

ker, 1864. Nitzsch Christl. Dogmengesch. 89f.

und den sehr eingehenden Artikel B. von Hort
in Smith and Wace Dictionary of Christ. Biogr.

I 250—260. Die Schule des B. hat lange nach
ihm gcbliiht ; in Edessa hat erst Bischof Rabbu- <

las 412—435 ihr ein Ende bereitet; vgl. den
Panegyricus aufRabbulas in Ausgewahlte Schriften

d. syrischen Kirchenvater Aphraates etc., Kemp-
ten 1874, 195f. [Jiilicher.]

Bardi (flagSoi). Mit diesem Worte bezeich-

neten die alten Gallier ihre Dichter und Sanger,

welche die Helden und Thaten ihres Volkes ver-

herrlichten. Das Instrument, auf dem sie die

Lieder begleiteten, war eine Art Lyra: Diod. V
31 dot Si ?rag' avzoiq xai sioirjtal fie).<ov, ovgl

fidgdovs dvo/*dZovaiv. ofizoi de fur' dgydvcov rats

Avoatz 6uolcov qSovtee oSg /J.ev vfivovotv, oCf de

/ttaayrjftovoiv (daher die Deutung Z imm e r s ,lyri-

scher Sanger zu Lob und Scbimpf1

, s. Holder
Altkelt. Sprachschatz s. Bardos); Timagenes bei

Amm. MarcelL XV 9, 8 bardi quidem fortia vi-

rorum illustrium facta lieroicis composita ver-

sions cum dulcibus lyrae modulis cantitarunt.

Der Name des Instruments wird nicht uberliefert,

wahrscheinlich aber ist es die crotta (chrotta) (

Britanna bei Fortunat. carm. VII 8, 64, vgl.

d'Arbois de Jubainville Cours de litte"ra-

ture celtique I 55f. Holder a. O. s. crotta. Von
den griechischen Schriftstellern erwahnt die B.

zuerst Poseidonios FHG III 259 = Athen. VI 246
rot Se ay.ovafiaxa avrwv elatv oi y.aXov/ueroi fidg-

6oi • Tioirjrai di cvxot rvy/drovai /xer' o}dijs enai-

rove Myovxes. Dieselben meint er FHG III 261

(Athen. IV 152), wo er von dem Arvernerkonig
Luerius und seiner prachtigen Hofhaltung(Momm-
sen R. G. 118 161) spricht: hier nennt er den
Sanger, der den freigebigen Fiirsten preist, nur

fiagfldgcov itoirirfjv. Ein B. befand sich auch in

der Gesandtschaft, welche des genannten Konigs
Sohn Bituitus (oder Betuitus) im J. 121 v. Chr.

an Domitius Ahenobarbus schickte, Appian. Gall.

IV 12 fiovoixos xe dvtjg emexo fiagjidgcp fiovaixij

xdv fiaodea BixoTxov , elt 'AAXofigiyas , eha xov

TigeafSsvxriv avxov es te yevog xai avdgelav xai

negiovaiav vfiv&v. Ausser bei Strabon IV 197

(Jidgdoi ftev vfivrjtai xai noirjxai, aus Poseidonios)

werden die B. noch erwahnt von Lucan. I 447ff.

(vos quoque, qui fortes animas belloque perem-
ptas laudibus in longum vates dimittitis aevum,
plurima securi fudistis carmina, bardi; dazu
Useners Comm. Bern.), Paul, ex Festo p. 34 M.
(bardus gallice cantor voeatur u. s. w., der Lu-
canvers wird citiert), Prudent, apoth. 296, und
in Glossen (s. Holder a. 0. s. Bardos). Die
Erinnerung an das Bardentum hielt sich also

ziemlich lange wach, wahrend das Druidentum
friihzeitig unterdriickt wurde (Mommsen R. G.

V 102). Die Romer scheinen sogar ein Kleidungs-

stiick der B. adoptiert zu haben, wenn anders

bardocueullus richtig gedeutet ist als ,der Barden
Kapuzenmantel' (Martial. I 53, 5. XIV 128.

Gallien in Hist. Aug. Claud. 17, 6; vgl. Jubain-
ville a. 0. I 61. Holder a. 0. s. v., auch
Bacmeister Kelt. Briefe 62). Der Bardai-
cus ealccus bei Iuvenal XVI 13f. wird vom
Scholiasten ebenfalls als gallisch gedeutet: cen-

turio, qui quasi inter illos milites militavit ha-

bentis stationem apud Bardos. Est autem gem
Galliae (aus Festus?), von andern dagegen auf

die illyrischen Vardaei (Bardaei) bezogen
;

vgl.

Hist. Aug. Pertinax 8, 3 cuculli Bardaiei (offen-

bar = bardocuculli). Der Mannsname Bardus
kommt mehrfach auf Inschriften vor (Holder s.

v.). Davon wahrscheinlich abgeleitet der Ortsname
Bardomagus (s. d.). Uber die B. handelt d'Ar-
bois de Jubainville a. 0. I 51—81. [Ihm.]

Bardines (BagSivrjg, Steph. Byz. s. Aafiaoxog),

anderer, vielleicht einheimischer Name fiir den bei

den Klassikern gewOhnlich Chrysorrhoas genann-

ten Fluss Syriens, an welchem Damaskus liegt;

der heutige Nahr Barada. S. Chrysorrhoas.
[Benzinger.]

Bardio, Comes bei Constantius um das J. 349,

Athan. hist. Ar. ad mon. 22 ; ep. ad Iov. = Migne
Gr. 25, 717. 26, 824. [SeecL]

_

BdgSixov Sgog, Gebirge der Landschaft Agi-

symba im Innern Africas, westlich vom Mond-
gebirge, Ptol. IV 9, 6. [Sethe.]

Barditus, der rauhe, dumpfbrausende Schlacht-

gesang der alten Deutschen, aus dessen TOnen sie

den Erfolg des Kampfes ahnen zu konnen glaub-

ten : Tac. Germ. 3 sunt Hits haec quoque car-

mina, quorum relatu
,

quern barditum vocant

(also die Art des Vortrags) , accendunt animos
futuraeque pugnae fortunam ipso eantu augu-
rantur ; terrent enim trepidantve, prout sonuit

acies. Dasselbe Schlachtgeschrei meint wohl
Amm. Marcell. XVI 12, 43, wenn er von den

Alamannen berichtet (zum J. 357) barritum ciere

vel maximum
,

qui clamor ipso fervore certa-

minum a tenui susurro exoriens paulatimque



11 Bardocucullus Barea 12

adolescens ritu extollitur fluctuum cauiibus in-

lisorum; vgl. XXVI 7, 17 terrifico fremitu quern

barbari dicunt barritum und XXXI 7, 11 et

Romani quidem voce undique Martia concinen-

tes a minore solita ad maiorem protolli, quam
gentilitate appellant barritum, vires validas eri-

gebant. Die Eomer der spateren Zeit hatten also

auch diesen barbarischen Schlachtruf, nur dass

er jetzt ubereinstimmend (vgl. noch Amm. Marc.

XXI 13, 15 barritus sonum. Veget. de re mil.

Ill 18 clamor quern barritum vocant) .barritus

heisst, nicht wie bei Tacitus barditus (.vgl. Momm-
seii Herm. XXIV 231). Wenn die Uberlieferung

bei Tacitus richtig ist, was zunachst nicht in

Zweifel gezogen zu werden braucht, werden wir

annehmen diirfen, dass die Spateren veranlasst

durch den ahnlichen Klang und die ahnliche Be-

deutung das Wort zu barritus (zu barrus, barrire

,Elefantengeschrei', vgl. z. B. Veget. de re mil.

Ill 24 elephanti barritus horrore. Archiv fur

lat. Lexik. IX 365) umgestaltet haben (vgl. 0.

Keller Lateinische Volksetymologie 322ff.). Dass

der barbarische Schlachtruf im romischen Heere

Aufnahme fand, erklart sich wohl daraus, dass

dasselbe in spaterer Zeit zum grossen Teil aus

Germanen bestand. Eine allgemein befriedigende

Erklarung des Wortes b. ist noch nicht gegeben.

Nach Miillenhoff bedeutet es ,Bartweise' (das

Brummen in den Bart), die Nachahmung der

Donnerstimme des Gottes, Bartgesang des Donar

;

die Mehrzahl der Germanisten ist fur die Grimm-

sche Deutung ,Schildgesang' (altnord. bardi =
Schild), vgl. Tac. a. 0. adfeetatur praecipue aspe-

ritas soni et fractum murmur obiectis ad os

scutis
,

quo plenior et gravwr vox repercussu

intumescat. Mit den kunstmassigen Bardenliedern

der Kelten hat das Wort nichts zu thun; vgl.

Miillenhoff De antiquissima Germanorum poesi

chorica, Kiel Progr. 1847, 19, die Erklarer zur

Tacitusstelle und verschiedene Geschichten der

deutschen Litteratur, Wackernagel, Kelle,

Kegel (I 18) u. a. [Ihm.]

Bardocucullns , eine besondere Art Kapuze

(eucullus, s. d.), wahrscheinlich so genannt, weil

von dem illyrischen Volke der Bardaei zu den

RCmern gekommen ; daher auch cueMi Bardaici,

Hist. Aug. Pert. 8, 3, cuculli Liburnici Mart.

XTV 139; doch werden auch in Gallien vermut-

lich in gleicher Form fabrizierte Kapuzen B. ge-

nannt, Mart. I 53, 5. XIV 139. Wie sich der

B. von anderen euculli unterschied, ist unbekannt.

Bllimner Gewerbl. Thatigkeit 143, 5. S. auch

Bardi.
, .

[Mau.]

Bardomagus , vicus wahrscheinlich zu Me-

diolanium in Oberitalien gehorig, auf zwei Mai-

lander Inschriften erwahnt, CIL V 5872 ab [p]os-

sessoribufs vi]ei Bardoma[g(i)] . 5878 posses-

sorib(us) vici Bardomagfi). Abzulciten nach der

Ansicht der Keltologen (vgL Holder Altkelt.

Sprachschatz s. v. d'Arbois de Jubainville
Cours de litterature celtique I 62) vom Manns-

namen Bardos (vgl. Bardi). Magus (= campus)

erscheint in vielen keltischen Ortsnamen, Gliick

Kelt. Namen bei Caesar 122ff. [Ihm.]

Bardores, hunnisches Volk im Heere des

Dintzic, Sohnes des Attila, lord. Get. 53; vgl.

jakutisch bard, tat. berd ,rasch, kiihn, tapfer' und

ar ,Mann'. [Tomaschek.]

Barduli. 1) Turduli qui Barduli (Plin. IV
118), ein Stamm der lusitanischen Turduler; sonst

nicht erwahnt. [Hubner.]

2) Station (ohne Stadtrecht) der apulischen

Ktistenstrasse, zwisdien der Miindung des Aufidus

und Barium (Tab. Peut. Geogr. Eav. IV 31 p. 261.

V 1 p. 328); jetzt Barletta. [Hiilsem]

Bardyetai (BagSvrjxai) s. Varduli.
Bardylis (BdgSvhs). 1) Illyrischer KOnig.

10 Aus Theopomp. frg. 35 == Cic. de off. II 40, ist

zu entnehmen, dass er der Begriinder der Macht
seines illyrischen Reiches und wohl auch der Dy-
nastie ist; dasselbe ergiebt sich mit Wahrschein-
lichkeit -auch aus Polyb. XXXIX 2,4, der an
dieser Stelle wohl hauptsachlich auf Theopomp
sich bezieht (die Notiz des Hellad. Besant. bei

Phot. 530 Bk. ist allerdings wohl spatere rhe-

torische Ausmalung). Die Herrschaft des B.
muss sich besonders auf das sudOstliche Illyrien

20 am Devolflusse erstreckt haben , wie aus Arrian.

15,5 hervorgeht. Zippel Bom. Herrsch. in

Illyrien 27 sieht darin den Rest des alten Enche-
leerreiches, das im Anfange des 4. Jhdts. einen

neuen Aufschwung genommen habe. Vielleicht

erfolgte unter der Fiihrung des B. der Einfall

der Illyrier nach Makedonien, der den Konig Amyn-
tas III. (s. d. Nr. 14) zeitweilig aus seinem Lande
verdrangte. Sehr wahrscheinlich aber war es B.,

der vor allem dem makedonischen Konige Perdik-

30 kas III. im J. 359 die entscheidende Niederlage

beibrachte, in der dieser sein Leben verlor (Diod.

XVI 2 , 4). B. gewann infolge des Sieges , wie
es scheint, einen Teil von Makedonien, wurde aber
im folgenden Jahre, 358, von Philipp II. geschla-

gen und flel selbst, hochbetagt, im Kampfe. Die
Illyrier mussten in dem der Sehlacht folgenden

Friedensschlusse die makedonischen Orte, die sie

besetzt hatten, raumen und das gesamte Gebiet

ostlich vom lychnidischen See (See von Ochrida)

40 an Philipp abtreten (Diod. XVI 4, 4ff. 8, 1. lust.

VII 6, 7. Polyaen. IV 2, 17. [Luk.] macrob. 10 ;

vielleicht ist auf diesen Sieg Philipps mit Zippel
a. 0. 26 auch Frontin. strat. II 3, 2 zu beziehen).

Einen Krieg des B. mit dem Konige Arybbas von
Epeiros erwahnt Prontin H 5, 19. Vgl. Zippel
a. 0. 24ff. Schaefer Demosth. IP 20.

2) B., Vater der Birkenna (s. d.), der Gemah-
lin des Pyrrhos. Vielleicht war er ein Sohn des

illyrischen KOnigs Kleitos und somit Enkel des

50 B. Nr. 1, vgl. auch Droysen Gesch. d. Hellen.

II 2, 282, 3.
"

[Kaerst.]

Bare {Bagrj). 1) Gegend Ioniens mit der

Ortschaft id Mij).a, gehdrte 1228 infolge einer

Schenkungsurkunde des K. Ioann. Duk. Vatatzis

zum Besitzstand des Klosters auf dem alten Olym-
pos (sp. fiowog twv Aepflcov) ostlich im Eucken
von Smyrna, Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien
CXXIV (1891) vni 28. [Biirchner.]

2) Ort (Gegend) im Ostjordanland, westlich

60 von Medaba gelegen (Euseb. Onom. ed. Lagarde
269, 13. Hieron. ebd. 108, 31); wohl identisch

mit Baaras (s. d.). [Benzinger.]

Barea. 1) S. Baria.
2) Barea Soranus, Stoiker. (Quellen: Tacit,

ann. XVI 23. 30—33; hist. IV 10. Dio Cass.

LXII 26. Schol. Iuv. I 33. VI 552. Gelegent-

liche Schriftstellererwahnungen werden unten im
Texte angefiihrt). Der Gentilname des B. Sora-
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nus steht nicht fest. Waddington (Tastes des

provinc. asiat. 89) weist nach dem Namen der

Tochter Servilia (Tac. ann. XVI 30) den B. So-

ranus in die Gens Servilia. Hubner (Ephem.
epigr. II p. 45) hat im Zusammenhang mit an-

dern Namen auf -anus wenigstens die Moglichkeit
erwiesen, dass Soranus das Nomen gentile sei.

Die Namengebung der damaligen Zeit hatte auch
beide Gentilicia in einen Namen vereinigen konnen.
Zum J. 52 nennt ihn Tacitus (ann. XH 53) con-
sul designatus; da er nicht Consul ordinarius des

J. 53 gewesen ist, wie aus Klein Past, consul.

35 ersichtlich, so muss er einer der suffecti des

J. 52 sein. Spater wurde er Proconsul der Pro-

vinz Asia. Die Zeit seiner Verwaltung Mit vor

das J. 63 (Waddington a. 0.); ob gerade 61—62, wie Waddington will, oder nicht schon
etwas friiher, bloibt unentschieden. Seine Pro-
vinzialverwaltung vorwertet sein Client (Tac. ann.

XVI 32) und ehemaliger Lehrer in der stoischen

Philosophie (Iuv. Ill 116. Schol. Iuv. I 33) P.

Egnatius Celer aus Berytus (Tac. hist. IV 10.

40. Dio Cass. a. 0.; wohl auch Iuv. Ill 117f.),

ran ihm daraus den Vorwurf unerlaubten Strebens
nach der Gunst der Provinzialen zu machen. Auch
seine freundschaftlichen Beziehungen zu Eubellius

Plautus, der auf Neros Veranlassung in Asien
weilte (Tac. ann. XIV 22), macht sein Anklager
gegen ihn geltend. B. Soranus wird zum Tode
verurteilt, im J. 66 nach Tac. ann. XVI 33,

dessen Darstellung unmittelbar vor dem Tode des

B. Soranus abbricht; nach Dio Cass. a. 0. stirbt

er im J. 65. In seinen Sturz ist seine Tochter
Servilia verwickelt worden, die, wie es heisst

(Schol. Iuv. VI 552), auf Anstiften eben jenes

Egnatius, in weiblicher Besorgnis die Magier tiber

das Schicksal ihres Vaters befragt haben soil

(Tac. ann. XII 30—32). Ein erfreuliches Gegen-
stiick gegen den Verrat des Egnatius liefert Ascle-

piodotus Cassius aus Nicaea (Tac. ann. XVI 33.

Dio Cass. LXII 26), fur den seine Treue gegen B.

Soranus im Ungliick Confiscation der Giiter und
Verhannung zur Folge hat. Den Anklager trifft

im J. 70 durch Domitian, der seinen Vater Ve-
spasian in Eom vertritt, die verdiente Strafe (Tac.

hist. IV 10. 40). Litteratur: Klein Fasti con-

sulares S. 35 und Anna. 5. Schiller Geschichte
des rOm. Kaiserreiches unter der Eegierung des

Nero 687. 368. Teuffel-Schwabe-Bom. Litt.-

Gesch.5 § 299, 8. [Henze.]

Barech (BaQfji, Euseb. Onom. ed. Lagarde
295, 77), Schreibfehler fur Sarech oder Sorech.
Hieron. a. a. 0. 153, 8 Cafarsoree, s. d.

[Benzinger.]

Bareka [Baosy.a, Hieron. Onom. ed. Lagarde
237, 50. Euseb. ebd. 105, 25), Flecken in Iudaea
in der Nahe von Azotos (Esdud); nicht identi-

ficiert. [Benzinger.]

Barene (BaQrjvij), grosse Stadt in Medien in

der Nahe von Ekbatana. Kyros soil sie dem
Kroisos gegeben haben, Ktes. Pers. 4. Steph. Byz.

[Weissbach.]

Barenos {Bagrjvos, nach Eamsay Asia min.
159 auch bei Theophan. chr. p. 456 statt Da-
renos herzustellen)

,
spaterer Name des Flusses

Granikos oder wenigstens seines Oberlaufes (To-
maschek S.-Ber. Akad. Wien CXXIV 1891
vni 18). Unwahrscheinlich = Aisepos in Mysien

(Phryg. minor) von dem Namen der daran ge-

legenen Stadt Baris (vgl. d. Ethnikon Barenos
von Baris in Pisidien). Nach Anna Comn. XIV 5

entspringt er auf dem Ibis = Kotylos, fliesst

zwischen Kvzikos und Parion, Eamsay Asia min.

159. 207. Notit. p. 318, 124 P. Mov6Xvy.os noxa-

fi&s 6 vvv Baorjvog beruht auf Missverstandnis.

[Biirchner.]

Baretion (Baoipiov) , Stadt am adriatischen

Meere, angefiihrt bei Steph. Byz. aus Theopompos
52. Buch ; da in demselben der Hilfszug des Archi-

damos nach Tarent erzahlt war, ist vielleicht Ba-
Xrjtiov = Valetium (s. d.) zu emendieren. Als
Ethnikon nennt Steph. Byz. BaotjxXvog.

[Hulsen.]

Baretta (Baghxa, auch Bareta, Bereta Act.

cone. Hierokl. 660, 5. Notit.), Bischofssitz in Ly-
dien, in der byzantinischen ejeagyja Aoia im kil-

bianischen Gelande des Quellgebietes des Kay-
stros, Eamsay Asia min. 105 und Tafel hiezu:

KiXfSiav&v KsXtrwv. [Biirchner.]

Barenkora (Baqevxoqa, Ptol. VII 2, 24),

hinterindische Stadt im Inland von Chryse. Nach
Wilford Pa. long oder Phal.gun nordiistlich von
Mandale, im Hinblick auf den alten Narnen dieses

Ortes Pharuigara. Der bier gesprochene Dialekt

steht den Mo'isprachen nahe. [Tomaschek.]

Bargala (BaQyaXa), Stadt in der byzantini-

schen Eparchie Makedonia II, Hierocl. 641. Const.

Porph. them. 112; auch Bischofsitz, Wesseling
ebd. Wahrscheinlich dasselbe wie Bargullum, s. d.

[Oberhummer.]
Bargasa (Bdoyaaa, att. Tributlisten Ildgyaoa ;

tiber §aoy [burgh] Georg Meyer in Bezzenb.
Beitr. X 198 und dagegen Pauli Vorgr. Inschr.

I 53; auch Muchau Progr. Brandenb. 1891, 14),

Stadtchen in Karien, zwischen Keramos und Hali-

karnassos am Meer, Strab. XIV 656. Steph. Byz.
(aus Apollon. Aphrod.)undMilnzen (Head HN 521).

Die Statte ist in einem noch wenig durchforsch-

ten Kiistenteil zu suchen. Kiepert F. 0. A. 5,67.

H u 1 a und S z a n t o S.-Ber. Akad.Wien CXXXII 26f

.

Ptolemaios setzt V 2, 19 Bdgya^a (!) weit nord-

lich, mehr im Innern Kariens, fast am Maiandros,
an. Friiher hielt man das jetzige Dschowa =
alt. Idyma im innersten Winkel des keramischen
Meerbusens fur die Statte von B. (Newton Tra-

vels a. Disc. II 40 u. a.). Pat on glaubte B.

bei Mugla (oder Mula) ein paar Stunden nordost-

lich vom Meer (Class. Eev. 1888 II Heft 10) ge-

funden zu haben, wo von Ross Hellen. I 68
friiher Alinda und Kleinas. 85 Termianoi, von
Ramsay Asia min. 424 Mobolla angesetzt wurde;
vgl. Hicks Journ. Hell. Stud. XI 1890, 111, 3.

[Biirchner.]

Bargasos {Bagyaaog), Sohn des Herakles und
der Barge, Eponymos der karischen Stadt Bar-

gasa, vertrieben von seinem Stiefbruder Lamos,
dem Sohn des Herakles und der Omphale : Apol-

lonios v. Aphrodisias Kagixa IV (worin die Oin-

phalesage vollstandig behandelt war; Geffcken
De Steph. Byz., Gott. 1886, 40f.) frg. 2 aus Steph.

Byz. s. Bdgyaoa, FHG IV 311; Vater der Ky-
arda; derselbe frg. 4 Geffck. bei Steph. Byz. s.

Kvagda. [Tumpel.]

Barge (Bdgytj), Gattin oder Geliebte des He-
rakles, Mutter des Bargasos (s. d.); Apollonios

v. Aphrodisias Kagixd IV frg. 2 aus Steph. Byz.
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s. Bdgyaoa. Grossmutter der Kyarda, ders. frg. 4
Geffck. aus Steph. Byz. s. Kvaada. [Tiimpel.]

Bargeni s. Bangeni.
Bargiakis (Bagyiaxig), Stadt der Vaccaeer in

Hispania Tarraconensis (Ptol. II 6, 49); vgl. Bri-
gaecium. [Hubner.]

Bargiora (Dio LXVI 7, 1. Tac. hist. V 12,

der falschlich dem Ioannes diosen Beinamen giebt),

hervorragender Fuhrer im jiidischen Aufstande 69
und 70 n. Chr. , heisst richtig Simon Bar-Giora
(vide riwQa, Josephus). d. h. Sohn des Proselyten,

vgl. Schiirer Gesch. des jiidischen Volkes I 521ff.

S. ihn unter Simon. [P. v. Rohden.]
Bargos, Sohn des Apollonios nQto^vTsgog.

6eor.6log in Olympia 20 v. Chr., Arch. Ztg. 1879,

57 nr. 240. [Kirchner.]

Bargose s. Barygaza.
BarguUum, Ort im siidlichen Blyrien, Liv.

XXIX 12, 3. Wahrscheinlich dasselbe, wie Bar-
gala, s. d. [Oberhummer.]

Bargus. 1) Nebenfiuss des Hebros in Thra-
kien, Plin. n. h. IV 50. Nach Kiepert Pormae
XVII (dazu Text A. 15) die Topolnitza oder Lu-
dajana. [Oberhummer.!

2) S. Vargus.
Bargusii (Bagyovoioc) , Volkerschaft im (ist-

lichen Teile von Hispania Tarraconensis zwischen
den Pyrenaeen und dem Iberus, vielleicht ein

Zweig der Ilergeten (Polyb. Ill 35, 2. 4. Liv. XXI
19, 7. 23, 2. Steph. Byz.), spater nicht mehr ge-
nannt. Den Ilergeten geho'rte eine Stadt Begyov-
oia (Ptol. II 6, 67), die den Namen des Volkes
bewahrt zu haben scheint; ihre Lage ist unbekannt.

[Hiibner.]

Bargyletici campi
;

Plin. n. h. V 113, am
Oberlauf des Maiandros in Phrygien, falsche Les-
art statt Hyrgaletici campi, s. d. [Burchner.]

Bargylia (meist to BagyvXia, BagyvXia Ptol.

V 2, 19; BagfivXia Cod. Anon. stad. m. m. § 286,
auch BagflvXia und BagflvXta; Bargylos Mela I

17 ;
Bargyla Plin. n. h. V 107

; BagfivXiov Notit.,

die Form BagftiXia gestiitzt durch den jetzigen
Namen des nahen Warwulie'h ; iiber Bogy- vgl.

Bargasa), Stadt Kariens auf einer Halbinsel
(jetzt Assarlik) des vom Promunturium Posidium
und der Stadt Myndos begrenztijn Sinus Bargy-
lieticus [sinus lasius bei Mela I 16 und Plin. n.

h. V 107), des Golfs von Mendelia, Mediterr. Pilot
(London 1882) IV 160f. Uber Kiistenverande-
rung s. Newton Travels und Discov. II 57. Ent-
fernungsangaben beim Anon. stad. mar. 286. 288
und dazu Miiller. Die Stadt hiess bei den
Karern (in spaterer Zeit ?) "AvSavos

,
Steph. Byz.

(Plan: Brit. Adm.-Karte nr. 1531, daraus Le Bas
Voy. Arch. Itin. pi. 67). Chandler Trav. in

Asia min. 230f. Leake Asia min. 229. Newton
a. a. O. n 55ff. Kiepert K. d. w. Kl.-As. XI.
Ramsay Asia min. 423f. halt Markianupolis des
Hierokles (689, 6) fur B. Ofters wird die Stadt
genannt bei Polybios und Livius (s. die Indices
zu diesen). B. wurde von Philipp III. von Ma-
kedonien auf seinem karischen Peldzug genommen,
und ei iiberwinterte hier unter Verpflegungs-
schwierigkeiten, Polyb. XVI 24. Die Romer ver-

anlassten ihn 197 v. Chr. zur Raumung der Stadt,
Polyb. XVII 2. 3. Liv. XXXII 33. P. Lentulus
erklarte die Stadt fur frei, Polyb. XVIII 31. 33.
Liv. XXXIII 30. 35. 39. Ampel. 8, 16. Plut,

Flam. 12. Angelegenheiten der Bargylieten Cic.

ad fam. XIII 5«, 2. Trflmmer von Tempeln, eines

Odeions, einer Stoa, Newton a. a. O. Die Um-
gegend besucht 1894 von Hula und Szanto S.-

Ber. Akad. Wien CXXXII 27. Dionvsien: New-
ton Cnidus II 802. S. Reinach Chron. d. Or. 22.

Miinzen: Head HN 521. Bull. hell. 1889, 23, 1.

37—40. Imhoof-Blumer Gr. M. 1890, 670.
Geburtsort des Epikureers Protarchos, Strab. XIV

10 658. In der Nahe lag der Ort Kindye mit dem
Heiligtum der Artemis Kindyas (rijg 'AgTe/uidog

ttjg Kivdvddos), deren Statue, obgleich sie unter
freiem Himmel stand, nach Angabe der Bargy-
lieten nie von Schnee und Regen benetzt wurde
(Polyb. XVI12. Strab. XIV 658). S. Kindye und
Bargyletici campi. [Burchner.]

BaQyvltrjxi)t6g xoXnog (Polyb. XVI 12, 1

;

BagyvXtaxo; Steph. Byz.), jetzt Golf von Mendelia.
Nach der Stadt Bargylia in Karien, Polyb. XVI 12,

20 sonst aber auch iasischer Meerbusen von der Stadt
Iasos genannt. Der innerste Teil des Meerbusens
ist die Miy.Qi] MXaooa, CIG 2672. Hicks Jouni.
Hell. Stud. VIII 91. Kiepert F. O. A. Asia 5.

64. [Biirchner.]

Bargylos (BdgyvXog), Eponymos der karischen

Stadt Bargylia, Freund des Bellerophon, von dessen
Ross Pegasos er tOdlich getroffen wird. Ihm zu
Ehren griindet Bellerophon die Stadt, die er nach
ihm benennt; Apollon. v. Aphrodisias Kagtxd frg.

30 6 Geffck. bei Steph. Byz. s. BaQyvXia. Die Stadt-
miinzen von Bargylia tragen den Pegasos, Eckhel
II 578f. [Tiimpel.]

Bargylus mons (Plin. n. h. V 78), Gebirge
in Phoinikien, das heutige Nosairiergebirge , die

nOrdliche Fortsetzung des Libanon zwischen dem
Nahr el- Kebir (dem alten Eleutheros) im Sii-

den und dem gleichnamigen Nahr el- Kebir, der

bei Ladikije miindet, im Norden. Ein anderer
Name des Nosairiergebirges oder eines Teils des-

40selben scheint Belos gewesen zu sein (s. Belos
Nr. 2), doch ist ganz unbekannt , wie sich die

beiden Bezeichnungen zu einander verhalten.

[Benzinger.]

Bargysoi (Peripl. mar. Erythr. 62) , 'barba-
rische Volkerschaft Indiens, wie die Kirradai (skr.

Kirata)
,
Hippoprosopoi (Acvavadana)

, Makropro-
sopoi (Dirghavadana) , samtlich Menschenfresser.
Es wird wohl Bdgovoot zu lesen sein, s. u. Ba-
rusai. Eine Volkerschaft des Ostens hiess Ghosa

50 d. i. .Geschrei' (Kurzform far Acvaghosa?).

[Tomaschek,]
Baria (Barea Cic. ad Att. XVI 4, 2. Plin.

III 19; Badia Val. Max. Ill 6, 2 [7, 1 a]; Ba-
&eta Plut. apophthegm, reg. et. imp. Scip. mai.

3; Bdgma Ptol. II 4, 8; Baria Geogr. Rav. 305, 2.

343, 9; Barienses CIL II 5947), Stadt der Bastuli

in Hispania Tarraconensis, aber noch zu Baetica ge-

rechnet [adseriptum Baetieae Plin. a. a. O., auch
von Ptol. unter den Stadten Baeticas aufgefuhrt),

60 am Meer gelegen, jetzt Vera. Vgl. CIL II p. 556.

[Hubner.]

Bariana [Bagiava), Ort im Innern Mesopo-
tamiens, Ptol. V 18, 13. [Fraenkel.]

Bariani (Tab. Peut., Barriana Geogr. Rav.
II 9 p. 63, 3), Volk zwischen dem Oxus und

fl. Sygris (Cukhra, Surch-ab?) nahe einem Ge-
birge, wo wir eher Hyrcani erwarten; es muss wohl
Bareani heissen, s. Barkanioi. [Tomaschek.]

17 Bariduum Baris 18

Baridnum, Station in Dalmatia auf der Strasse

von Salona nach Servitium, XIV m. p. hinter In
alperio (bei Han Prolog), Tab. Peut.: bei einem
Hausercomplex steht Bariduo und daruber Ion-
naria XIV. Von Han Prolog wendet sich die

rfimische Strasse ostwarts entlang dem Siidrand

des versumpften Livan'sko polje nach Livno, wo
jedenfalls eine romische Ansiedlung bestand, wie
Inschriften der Umgegend, z. B. in Rapovina CIL
III 9845f., ferner Miinzfunde, sowie die remischen
Rundtiirme oben an der Felswand iiber Livno be-

weisen; im Mittelalter war Livno oder ChWvIno
d. i. ,geschiitzte Wohnstatte', fj XXefilava oder

Xlejiiva to xdorgov Const. Porph. de adm. imp.

30. 31, Vorort einer Zupa. Es fragt sich nun,

in welchem Verh&ltnis die beiden Namen Bariduo
und Ionnaria zu einander stehen? Hoernes S.-

Ber. Akad. Wien XCIX 1881, 927f. zieht XIV
zu B. (Livno) und sieht in Ionnaria die erste

Station auf einem in der Tabula ausgefallenen

Seitenwege. Es ware auch moglich, dass beide

Namen zu demselben Hausercomplex gehSren und
dass Ionnaria die am Felsrand hervorbrechende
Schlundquelle bezeichnet, welche frisches Trink-

wasser spendet und jetzt slavisch Bystrica genannt
wird; Bariduo als Eigennamen zu Alperio zu ziehen,

geht wohl nicht an. [Tomaschek.]

Bariobalus, Venerius, Cic. Verr. Ill 89 und
gleich darauf als servus Venerius bezeichnet, d. h.

(urspriinglich) Tempelsclave der Venus Erycina,

:

dann Getreidewucherer. [Klebs.]

Baris. 1) Fluss (skr. vari ,Wasser') an der

Westkiiste Vorderindiens, welcher im Bettigo ent-

springt und im Grenzgebiet von Limyrike und der

malabarischen Aioi in den Ocean mundet, Ptol.

VII 1, 8. 34. 86; wahrscheinlich der Fluss von
Nelkynda, an dessen Miinde Bakare lag, Peripl.

mar. Erythr. 55, und der nahe dem Vorgebirge
d'Ely in Creeks ausmundet, welche jetzt unfahr-

bar sind. Lassen Ind. Alt. Ill 160. 192 denkt
an den Fluss von Candragir 12° 30' nOrdlich,

Rio de Cangerecdra der portugiesischen Berichte,

H. Yule Journ. of geogr. soc, London 1882 IV
652 an den schiffbaren Kallada slidlich von Kran-
ganSr; beides minder passend. [Tomaschek.]

2) Name der Burg beim Tempel in Jerusalem,

von Herodes umgebaut und Antonia genannt; s.

Jerusalem. [Benzinger.]

3) BSqi;, Berg in Armenien nach Nic. Damasc.
bei Jos. arch. I 95, auf den sich bei der grossen

Flut viele gerettet und wo auch der in der Arche
gelandet sei. Uber die Landschaft Minyas, in

welcher der Berg liege, vgl. Miiller zu FHG III

415, 76. Uber die Namensahnlichkeit von Minyas
mit dem Gau der Manauazier und von B. mit
Varaz, dem grossen Berge bei Faust. Byz. V 43,
auf dessen Hohe sich aber doch noch ein Schloss

beflndet, vgl. St. Martin Mem. s. 1'Arm. I 265.

Vgl. auch Nr. 8. [Baumgartner.]

4) Stadt in Pisidien, Plin. n. h. V 147. Ptol.

V 5, 5. Hierocl. 673, 7. Not. eccL I 419 u. a. St.

Heraclius Baremis Pisidiae auf dem Concil zu Ni-
caea 325 n. Chr. Steph. Byz. nennt eine Stadt B.

ohne Angabe des Landes und giebt das kdnxov Ba-
giTtjs davon an, wahrend auf Miinzen u. s. w. Bagrj-

v&v steht, Head HN 590 und Lobbecke Ztschr.

f. Numismatikl890, 13. Jetzt Isbarta, obgleich sich

dort keine Reste einer alten Sicdclung finden. Die

wenigen Inschriften sind spat. Fellows Ausflug
nach Kleinasien (fibers.) 84. Hirschfeld M.-Ber.
Akad. Berl. 1879, 312. Sterret Papers of the

American school Athens H nr. 87f. Bull. hell.

1879, 342ff. nr. 20f. Vgl. noch Hamilton Reisen

in Kleinasien (iibers.) I 441. Ritter Erdkunde
XIX 539f. Ramsay Asia minor 406. Kiepert
Form, orbis ant. IX. [Ruge.]

5) Bdgig
,
BaQrj

,
Saoapagig

,
Barea, Varea

(Notit. Act. Cone.
,
Ep. ad Leon. a. 458. Ann.

Comn. XIV 5, verschied. Byz.), ein Stiidtchen, nach
Hierokles vor Parion und Lampsakos, zwischen
Kyzikos und Parion; nach Tomaschek S.-Ber.

Akad. Wien CXXIV 1891 vm 18 im Bereich der

antiken apollinischen Stadt Gergithes, nach Ram-
say an der Stelle oder wahrscheinlich in der N&he
des alten Priapos (mit seinem in christlicher Zeit

verpOnten Namen) nahe der Miindung des Ba-
renos (= Granikos), Bischofssitz in Mysien (Phryg.

min., sjiag/Ja Hellespontos) , in der Landschaft
Sigrene. Westlich von B. der Ort der schweren
Niederlage der thrakesischen Truppcn durch die

Araber 774, Ramsay Asia min. 154 und ft- 159.

207. [Biirchner.]

6) Bdgig oder Bagr/, Ort in Unteragypten am
phatmetischen Nilarm nicht weit von Damiette,
als Bischofssitz von Augustamnica I. genannt
Lequien Oriens christianus II 514ff. Champol-
1 i o n L'Egypte sous les Pharaons II 202. Die Identi-

fication mit dem hieroglyphischen W'rt (Brugsch
Geographie I 279) ist unbegriindet. [Sethe.]

7) Urspriinglicher (messapischer? vgl. Etym.
M. 389 : pavgia, fj olnia xatd Meooouiiovg) Name
der Stadt Vcretum im siidlichsten Calabrien (Iapy-

gien), Strab. VI 281. Steph. Byz., der als Ethni-

kon BaQhrjg anfiihrt. S. Veretum. [Hiilsen.]

8) Bdqig (Hs. Gen. Bdgidog), angebliche Got-

tin, erschlossen aus dem zijg BdgiSog vecbg Ar-

meniens am Berge auf dem Wege nach Ekbatana
bei Strab. XIV 531. Doch ist auch denkbar,

dass hinter dieser Bezeichnung nichts anderes

steckt als der heilige Aufbewahrungsort jener

Uberreste der Flutarche, welche an dem arme-
nischen Bdgig-Beige (s. Nr. 3) lange bewahrt
wurden, weil am Gipfel jene einst gelandet war
und die Insassen sich retteten, Berosos frg. 7, 7

aus Synkellos, FHG II 502. Nikolaos Damask,
frg. 76 , aus Joseph, arch. I 95 , FHG II 415.

Mit nXdiov und Xaqvak" ist daselbst das Wort
jjdoig fur Schiff, Floss, Barke umschrieben, s.

Nr. 9. [Tfimpel.]

9) Bdgig, richtiger p&Qts (im Alt&gyptiscnen

byra und bary, demot. byry , kopt. ban), Name
eines agyptischen, aus Brettern (klinkerweise, d. h.

mit dachziegelartig fiber einander greifenden Plan-

ken) und Balken kunstlos zusammengeffigten und
inwendig mit Papyrus gedichteten schwerfalligen

Nilfahrzeugs. Ban und Fahrt der B. beschreibt

Herod. II 96, vgl. 41. 60. Obwohl mit Mast,

Segel und Steuer versehen, wurde die B., ausser

bei starkem Winde, stromauf vom Lande aus ge-

zogen. Die B. diente nicht allein zum Transport

von Waren, sondern auch zu Kultuszwecken, in-

dem auf ihr die Leichname Verstorbener mitsamt
dem Trauergefolge nach den Begrabnisstatten

ubergefuhrt wurden, Diod. I 96. Suid. ; vgl. J a 1

Archeol. nav. I 85ff. Ironisch und verachtlich

werden bei Prop, ni 11, 44 die Kriegsschiffe des
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Antonius und der Kleopatra mit diesem Namen
bezeichnet. [Luebeck.]

Barispe (Baglcair)), wird Ton Hierokl. 662, 3

unter den Stadten der i7cag%la 'EXXr/ondrxov auf-

gezahlt. Schon Wesseling hat als richtige

Form 'Agia§t) hergestellt. Earns ay sieht Asia

min. 207* an der Hieroklesstelle eine Dittographie

Bdgig Ildgiov. [Bttrchner.]

Barium (Bdgiov Ptol. Ill 1, 15; Baris im
Ablativ nur die stadtromische Soldatenliste, CIL
VI 2381b i 10, wozu als Nominativ vermutlich

Bariae zu stellen ist; verdorben Varia It. Ant.

117. 119, Beroes It. Hieros. 609; ein anderer Ort

wohl das Bagv\xiov bei Steph. Byz., s. o. S. 14),

Stadt der Peuketier in Apulien, jetzt Bari. Als

bedeutender Hafen erscheint es schon im 2. Jhdt.

v. Chr. (Liv. XL 18) und in der Beschreibung

bei Strabon V 283. Kupfermiinzen mit Bagivoiv

bei Mommsen ROm. Miinzwesen 357. Garrucci
Monete" dell' Italia antica 116. Berliner Miinz-

katalog 184. Es gehorte zur Tribus Claudia

(Kubitschek Iraperium romanum trib. discriptum

38) und war Municipium (Tao. ann. XVI 9). Von
B. gingen drei Strassen aus : nach Benevent (via

Traiana), nach Tarent und die apulische Kiisten-

strasse Sipontum-Brundisium (Tab. Peut. Geogr.

Rav. IV 31 p. 261. V 1 p. 328 P.). Sonst wird

die Stadt genannt bei Horat. sat. I 5, 97 (B.

piscosum). Plin. n. h. Ill 102 (auch XIV 69 nach
Detlefsens Verbesserung, s. Babia). Mela II

66. Lateinische Inschriften aus B. CIL IX 282
—306. Eph. epigr. VIII 71. [Httlsen.]

Barkabbas (Bagxajifiag). B. und Barkoph sind

nach Agrippa Castor (bei Euseb. hist. eccl. IV
7, 7, vgl. Philastr. 33 = Migne XII 1049) an-

gebliche Prophetennamen , welche der Gnostiker

Basilides sich gebildet hatte. In der That horen

wir, dass Prophezeiungen unter diesen Namen bei

verschiedenen gnostischen Secten (Clem. Alex. str.

VI 7 p. 767 Potter. Epiphan. adv. haeres. 26, 2 =
I 334 Migne) und wahrscheinlich auch bei den

Manichaeern cursierten. Ursprflnglich gehOrten

wohl diese Werke zur ps.-zoroastrischen Littera-

tur; vgl. Smith Diction, of christ. biography I

249. Hilgenfeld Ketzergesch. des.Urchrist. 1884,

201. [Cumont.]

Barkanioi, auch Borkanioi, Parallelform zu

Hyrkanioi oder Hyrkanoi, altpersisch Varkdna,
neupersisch Ghurgan. Nach Ktesias soli Ninos die

B. unterworfen haben, Diod. II 2; Kyros gab dem
besiegten Astyigas das Land der B. als Statt-

halterschaft, Phot. bibl. 72, 5. Tzetz. chil. I 1,

87f. ;
vgl. lust. I 6, 16 Cyrus Astyagen maximae

genti Hyrcarwrum praeposuit. Irrtiimlich unter-

scheidet Curt. Ill 2, 5. 6 im Heere des Dareios III.

Barmwi und Hyreani equites; vgl. Steph. Byz.;

Bariani Tab. Peut. [Tomaschek.]

Barkas (= der Blitz, punischer Name oder

Beiname). 1) Beiname des Hamilkar, Polyb. I

56 u. a., s. Hamilkar.
2) Karthager bei Plut. Fab. Max. 17, wo je-

doch ohne Zweifel nach Liv. XXII 51,2 statt

Bdgxav zu schreiben ist Magyar oder Madofiav.
Vgl. unter Maharbal.

3) Gastfreund des jiingeren Cato, wie es scheint

ein Kyprier, Plut. Cat. min. 37. [Niese.]

Barke iBdgxrj). 1) Binnenstadt der Kvre-
naika, Herod. Ill 91. IV 160—204 (pass.). Diod.

I 68, 2. Ptol. IV 4, 11. Sil. Ital. II 62. Ill 251.

Steph. Byz. Schol. Soph. El. 727. Hesych. Suid.

Claudian. carm. XV 159 (ed. Jeep). Serv. A en.

IV 42; 100 Stadien von ihrem Hafen entfernt (Ps.-

Skylax, Geogr. gr. min. I 83); gegriindet um die

Mitte des 6. Jhdts. v. Chr. von kyrenaischen Aus-
wanderern unter Fiihrung der Briider des Konigs
Arkesilaos II. (Herod. IV 160. Steph. Byz.), wie
es scheint , mit einer vornehmlich libyschen Be-

volkerung (vgl. den Namen des KOnigs 'AXa&g
Herod. IV 164 und die ebd. 186 erwahnte Sitte

der Frauen, sich des Schweinefleisches zu ent-

halten), wohl dem Stamme der Bagxsixai des Ptol.

IV 4, 9. DemgemUss bestand zwischen B. und
der griechischen Hauptstadt Kyrene ein • bestan-

diger Gegensatz; ja die Stadt scheint zu Zeiten

das Haupt eines selbstandigen Staates gebildet

zu haben , der die westlichen Stadte der Penta-

polis umfasste (Taucheira, Herod. IV 171. Hespe-
rides, Diod. XVIII 20, 3). Nach der Eroberung
Agyptens durch Kambyses unterwarf sich B. mit
Kyrene freiwillig den Persern (Herod. LCI 13)

;

512 wurde es wegen der Ermordung des KOnigs
Alazir und seines Schwiegersohnes Arkesilaos III.

von Kyrene durch den persischen Feldherrn Amasis
erobert und der Rache der Konigin Pheretime
preisgegeben, Herod. IV 167. 200—204. Ain. Takt.

XXXVII 6. Herakleid. Pont. IV 2 (FHG II 212).

Im J. 484 abermals von den Persern erobert, wurde
B. bald darauf Republik (Polyaen.VII 28. Miinzen).

Dm 390 soli der agyptische Konig Akoris ein Biind-

nis mit den Barkaeern geschlossen haben (Theop.

bei Phot. bibl. p. 120aBekker); 323 unterstiitz-

ten sie den Lakedaimonier Thibron in seiner Unter-

nehmung gegen Kyrene (Diod. XVIII 20, 3. Arrian.

bei Phot. bibl. p. 70 Bekker). Unter den Ptole-

maeern verlor die Stadt durch Grundung von Ptolc-

mais (s. d.) am Hafen von B. an Bedeutung, in-

folge dessen beide Stadte after irrig identificiert

werden (Strab. XVH 837. Plin. n. h. V 32. Serv.

Aen. IV 42. Steph. Byz. Suid. s. Bagxaiotg. Schol.

Soph. El. 727). Unter rOmischer Herrschaft scheint

B. zu einem vims herabgesunken zu sein (Mar-
quardt Staatsverw. I 459), doch wird es bei

Lequien Oriens christianus II 618ff. wieder als

Bischofssitz aufgefiihrt und ist nach dem Zeugnis

der arabischen Schriftsteller im Mittelalter zu

einem bedeutenden Handelsplatz aufgebluht. Wie
Kyrene war B. im Altertum wegen seiner Pferde-

zucht beruhmt, Soph. El. 727 (u. Schol.). Steph. Byz.

Hesych. Suid. s. Bagxatoig. Miinzen He adHN 733.

Ruinen zu Medinet el Merdj. Vgl. Thrige Res
Cyrenens. §§ 35. 36. 44. Barth Wanderungen
durch die Kiistcnlander des Mittelmeers I 399.

406. Borsari Geografia etnologica e storica della

Tripolitania Cirenaica e Fezzan. [Sethe.]

2) Dorf in der baktrischen Satrapie, wohin
Dareios Ansiedler aus der libysch-hellenischen B.

gezogen hatte, Herod. IV 204.

3) Barce lust. XII 10, 6, eine von Alexandros

an der ostlichen Indosmunde angelegte Stadt; die

Sbrigen Berichte reden nur von hier errichteten

Altaren; wurde etwa die Einfahrt in die K6ri-

miinde mit dvaraka bezeichnet? s. Barake.
[Tomaschek.]

4) Barce, Arame des Svchaeus und Vertraute

der Dido bei Verg. Aen. IV 632. Die Gestalt

scheint von dem Dichter wohl mehr im Anschluss
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an das punische Wort als an die Stadt in Africa

erfunden zu sein. [O. Rossbach.]

Barkocheba oder Barkosiba, Fiihrer des jiidi-

schen Aufstandes unter Hadrian 132—135 n. Chr.

Von den jiidischen Schriftstellern wird er Barko-

siba oder Benkosiba genannt, d. h. entweder Sohn
des Kosiba, oder aus Kosiba, aber nicht Sohn des

Liigners, vgl. Schiirer Gesch. des jiidischen Vol-

kes 1 570, 84. Von den christlichen Schriftstellern

(bei heidnischen kommt sein Name nicht vor) wird

er Chochebas (Eusebius, Hieronymus, Orosius) oder

Barchochebas (Iustinus und Eusebius; Barchocha-

bas, Hieronymus) genannt, d. h. Stern oder Sternen-

sohn (vgl. Schiirer a. a. O. I 570, 82). Beides

sind nur Beinamen. Der eigentliche Name war
wahrscheinlich Simon , da Miinzen mit diesem

Namen zur Zeit des hadrianischen Aufstandes in

Jerusalem gepragt sind, Madden Coins of the

Jews 1881, 233ff. Schiirer Gesch. des jiidischen

Volkes I 639—645, wo auch die Litteratur voll-

standig angefuhrt ist. S. ihn unter Simon.
[P. v. Rohden.]

Barkoph. Bagxdxp, IIagxd>g (Blagxaxp ? Clem.

Alex. VI 7 p. 767 Potter); vgl. Barkabbas.
[Cumont.]

Barlaam, 1) Barlaam und Joasaph, ein grie-

chischer Roman, der in den altesten Hss. die Auf-

schrift tragt:

'

Iaxogla yvxaxpeXtjg ex xf\g ivdoxsgag

row Ai&iOTiov xwqas xfjg 'Ivdhiv Xeyojisvrjg xgog xrjv

aytav JtoXiv fisrevey^eTaa (suppl. xal BvyygaqiEioa')

8ia 'Icodvvov /uova^ov avdgog xipuov xal svagsrov

fiovijs xov ayiov 2d{Sa (sv
fi

6 fii'og BagXadp xal

'I<odaa<p tCov doidipcov xal /taxagicov). Spiitere

Manuscripte machen durch ein naheliegendes Ver-

sehen aus dem Sabas- ein Sinaikloster , oder sie

identificieren den leider sonst unbekannten MOnch
Johannes aus der Laura des h. Sabas nalie bei

Jerusalem mit dem beriihmten Johannes Damas-
cenus (f um 754), dem abschliessenden Dogma-
tiker der griechischen Kirche ; zwei Hss. erklarcn

sogar ihren griechischen Text fur eine blosse Uber-

setzung, die der Iberer Euthymios — ein gelehr-

ter Monch im iberischen Kloster auf dem Athos,

f 1026 — sei es aus dem Aethiopischen, sei es

aus dem Iberischen (Georgischen) ins Griechische

vorgenommen habe. Die Wertlosigkeit diqser Hy-

pothesen hat H. Zotenberg in seiner grund-

legenden Abhandlung Memoire sur le texte et sur

les versions orientales du livre de Barlaam et Joa-

saph in Notices et Extraits des Mss. etc. t. XXVIII
1 p. 1—166, Paris 1887 (auch separat erschienen:

Notice sur le livre de Barlaam et J., Paris 1886)

erwiesen, insbesondere festgestellt, dass das Buch
ein original-griechisches ist. Da aussere Zeug-

nisse fiber die Abfassungszeit fehlen, bestimmt
Zotenberg als solche nach inneren Griinden die

Jahre zwischen 620 und 634; spater kann sie

wohl trotz Max Miiller Selected essays I, Lon-

don 1881 nicht angesetzt werden, da selbst die

leiseste Spur einer Kenntnis der neuen Religion,

des Islam, in dem Buche fehlt, andrerseits scheint

die monotheletische Haresie schon bekampft zu

werden; wer die betreffenden Ausdrucke (iv bio

(pvaeai voegalg, deXr/Tixatg xe xal evsgyijiixaig xal

avxE^ovotoig xal xata ndvxa xeXstatg i%ovaaig) schon

gentigend aus dem Gegensatz gegen den seit 451

in vielen Gegenden iiberwiegenden Monophysitis-

mus erklart findet, kann unbedenklkh mit A. Ro-

binson den Verfasser im 6. Jhdt. oder vielleicht

noch fruher ansetzen. Das Buch gehort zu den in-

teressantesten Erscheinungen innerhalb der christ-

lich-griechischen Litteratur; es ist die in jeder

Hinsicht, formell wie inhaltlich, vornehmste von

den seit dem 6. Jhdt. so massenhaft auftauchenden

Unterhaltungsschriften monchischen Ursprungs.

Nicht zufallig hat es daher auch eine ungeheure
Verbreitung gefunden, allerdings erst in der zwei-

10 ten Halfte des Mittelalters ; iiber siebzig grie-

chische Hss. desselben sind bekannt, Ubersetzungen
und prosaische oder poetische Bearbeitungen fast

in alien Sprachen der christlichen Welt, selbst

muhammedanische Araber und Juden haben es sich

angeeignet. Doch was mehr ist, in dem Buche
haben sich verschiedene Welten innig verschmol-

zen: der Verfasser ist zugleich bibel- und bekennt-

nisfester Christ, philosophisch und rhetorisch vor-

ziiglich gebildeter Grieche ..und ein begeisterter

20 Liebhaber buddhistischer Uberlieferungen. Die
eine Hauptperson des Romans, der MCnch B., ver-

wendet als Bekehrungsmittel mit Vorliebe Para-

beln, neben und zwischen neutestamentlichen stehen

hier in gro'sserer Zahl buddhistische, und die Grund-

idee des Romans, dass der KOnigssohn Joasaph.

nachdem er durch Zufall Not und Tod kennen
gelernt, unfahig das bisherige Freudenleben fort-

zufiihren, sich von dem christlichen Asketen B.

die Ratsel des Lebens deuten lasst und alsbald

30 unter Verzicht auf Reich und Guter in die Ein-

samkeit fliichtet, aber dann alle Anschlage der

Gotzendiener vereitelnd auch seinen Vater und
dessen ganzes Volk fur den Glauben gewinnt and

so zum Heiligen wird, der auch nach dem Tode
zu wirken fortfahrt, das ist, nur christianisiert,

die Lebensgeschichte des Cakyamuni Buddha, wie

sie in den uralten Legendenbiichern der Buddhis-

ten, Ofters wOrtlich an unsern Roman anklingend im
Lalita-Vistara, erzahlt wird. Vgl. F. Liebrecht

40 Die Quellen des B. und Josaphat im Jahrbuch

f. roman. u. engl. Litt. II (1860) 314—334. Th.

Benfey Pantschatantra, Lpzg. 1859. E. Braun-
holtz Die erste nicht christl. Parabel des B. u. J.,

ihre Herkunft u. Verbreitung, Halle 1884. Wie
der Mflnch Johannes in den Besitz jener buddhisti-

schen Stoffe gelangt ist, ist schwer zu entschei-

den, am wahrscheinlichsten durch indische Pilger,

die er an den heiligen Statten traf ; doch konnte

er auch, ein weitgereister Weltmann wie Kosmas,

50 in Indien selber dies Wissen geholt haben.

Dass er von christlichen Quellen ausser der

Bibel auch Kirchenvater Ofters beniitzt, obwohl

er sie — es wurde das zu der Einkleidung seiner

Geschichte nicht passen — nicht nennt, z. B. den

Gregor von Nazianz, den Nemesius, wusste man
langst; kiirzlich hat A. Robinson entdeckt, dass

die verloren geglaubte Apologie des Aristeides (s.

o. Bd. H S. 896) fast vollstandig von ihm aufge-

nommen, und zwar einem Nachor, der als Ps.-B. die

60 Niederlage des Christentums bei einer offentlichen

Disputation herbeifiihren soil, durch Gottes Fiigung

nun aber gerade jeden Widerspruch gegen seine

Apologie des wahren Glaubens ertOtet, in den

Mund gelegt worden ist (s. Texts and Studies I 1,

Cambridge 1891); weiteres Forschen wird gewiss

noch mehr solche wertvolle Uberreste alterer Lit-

teratur, auch ausserchristlicher, in dem Buche fin-

den. Bei Theologen und Philologen hat es nur
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noch nicht die verdiente Aufmerksamkeit erregt,

und zunachst bedurfte es einer zuverlassigen Text-

ausgabe. Die Editio princeps von J. Fr. Bois-

sonade Anecdota graeca IV 1—365 (Paris 1832)

ist fluchtig angefertigt, einen blossen Abdruck

davon bietet Migne Patrol, graec. XCVI 857ff.

Ausserdem existiert nur noch eine sich gleichfalls

ftir eine Editio princeps haltende Ausgabe von

Sophronios fiovaxogAywgehrjg, Athen 1884 (85);

sie ist im Westen kaum bekannt geworden. Wert-

1

voile Beitrage zu einer neuen Constitution des

Testes haben Zotenberg nnd Bobinson ge-

liefert, sonstige Litteratur s. bei Krumbacher
Gesch. d. byzantin. Litt. § 268.

Die lange erwarteteUntersuchung von E.Kuhn
liber ,B. und Joasaph' ist endlich als ,eine biblio-

graphisch-litterargeschichtliche Studie' in den Abh.

Akad. Miinchen XX 1 (1894) 3—87 erschiencn, sie

bietet nicht bios eine vollstandige bibliographische

tJbersicht uber alle Versionen nnd alle auf den i

Boman beziiglichen Schriften, sondern den Versuch

einer selbstandigen und neuen LOsung des Pro-

blems. Er vergleicbt eine neuerdings veroffent-

lichte georgische nnd eine muhammedanischara-

bische Bearbeitung der B.-Geschichte — letztere

1888/89 in Bombay gedruckt unter dem Titel:

das Buch Balauhar und Budasaf in Ermahnungen

und Gleichnissen voll Weisheit— mit dem griechi-

schen Text und flndet beide unabhiingig von dem
letzteren, doch so, dass der georgische dem griechi- i

schen naher steht und mit ihm aus einer gemein-

samen Wurzel (y) stammt. Diese Recension diirfte

in syrischer Sprache oder dem christlich-palasti-

nischen Dialekte geschrieben gewesen sein; der

Araber von Bombay, der Archetyp aller muham-
medaniscben Texte soil aber wcder von ihr ab-

hangig noch ihre Grundlage sein, vielmehr schei-

nen beide zuriickzugehen auf cinen Pahlavitext,

den im Ostlichen Iran, wo Zoroastrismus, Buddhis-

mus und Christentum in innige Beriihrung kamen, •

ein Christ, um im Wettstreit der Beligionen die

erbaulichen Elemente der buddhistischen Tradition

zu Gunsten seines Glaubens zu verwerten, — um
500! — niedergeschrieben hatte. Die Eigenart

dieser christlichen Urform soil, am treuesten in

der georgischen Becension erhalten sein, in den

arabischen Bearbeitnngen musste natiirlich der

christliche Charakter verwischt werden, der grie-

crriscb* Text (Excurs II S. 45ff.) ,erweist sich den

alteren orientalischen Texten gegeniiber als eine

selbstandige nnd mit uberlegenem Geist und Wis-

sen angefertigte Umarbeitung, deren Verfasser

freilich durch seine Vorliebe fur theologische Aus-

einandersetznngen die richtige Okonomie des Textes

als einer Erzablung einigermassen beeintrachtigt

hat'. Die Bedenken gegen einen Stammbaum,
bei dem der Grieche erst in die dritte Linie kame
und zeitlich doch wieder auffallend nahe an die

Wurzel heran, scheinen mir vorlaufig noch erheb-

licher als die von Kuhn fur seine Hypothese bei-

gebrachten Argumente; solange man aber den

Georgier und den Araber von Bombay nur aus

Beferaten kennt, die eine Vergleichung des Ein-

zelnen nicht zulassen, wird man eine Entscheidung

gar nicht wagen konnen. [Julicher.]

2) Geboren zu Seminara in Calabrien, Monch
nach der Begel des h. Basilius, Abt von S. Sal-

vator in Constantinopel (oder von S. Spirito?

Mazzuchelli) und zuletzt Bischof von Geraci,

gestorben 1348. Er gait schon friihzeitig als

guter Kenner der griechischen Sprache, so dass

Dante zu seinen Schiilern zahlte, siedelte aber

nach Aitolien und Thessalonich uber, um diese

Sprache noch genauer zu studieren. Um mit seinen

Kenntnissen zu glanzen, begab er sich nach Con-

stantinopel und forderte den ersten unter den dor-

tigen Gelehrten, Nikephoros Gregoras, zum Streite

heraus. Die Verhandlungen, welche Papst Jo-

hann XXII. behufs Vereinigung mit der morgen-

landischen Kirche ankniipfte, fuhrten B. 1339 als

Gesandten des Kaisers Andronikos III. nach Avig-

non, tJbrigens spielte B. in den Verhandlungen

der beiden Kirchen eine so zweideutige Eolle, dass

Fabricius Bibl. Gr. XI 463 neben den zu Gunsten

der romischen Kirche von ihm verfassten Schriften

eine noch grOssere Zahl von Gegenschriften aus

derselben Feder zu verzeichnen fand. Seine Zank-

) sucht reizte den ehrgeizigen Mann, auch die He-

sychasten des Berges Athos zum Streit zu fordern,

in welchem er allerdings gegen Palamas unter -

liegen sollte. Nach Italien zuriickgekehrt, wurde

B., der eine Zeit lang zu den heftigsten Gegnern

des Stuhles Petri gezahlt — beruht doch das

Marlein von der Papstin Johanna hauptsachlich

auf seinen Schriften — , zum Bischof von Geraci

im neapolitanischen Gebiet ernannt. Er stand

hier in grossem Ansehen und soil auch Petrarca

) unterichtet haben. Neben mannigfachen philo-

sophischen und mathematischen Schriften kennt

man von ihm besonders eine siegreicheWiderlegung

jener drei Kapitel, mit welchen Nikephoros Gre-

goras die Harmonik des Ptolemaios erganzen zu

konnen meinte. Dieselbe hat Johannes Franz
verCffentlicht: De musicis Graecis

,
commentatio,

Berlin 1840. Die sonst von ihm gekannten Schrif-

ten sind, abgesehen von theologischen Fragen:

Ethicae secundum Stoicos, Ingolst. 1604 = Bibl.

D patr. Lugd. XXVI 28ff. Arithmetica demonstrate

eorum quae in II. libro elementorum ab Euclide sunt

in lineis et figuris planis demonstrata; graece et

lat. Argent. 1564. Logistices (i. e. arithm.) lib.

VI, Argent. 1592. Par. 1600. De solis {ijhaxijg)

eclipsi, zwei aus des Ptolemaios Magna syntaxis

gezogene griechische Abhandlungen , stehen im

cod. Neap. Ill C 2 (Fabricius vielleicht irrig

de lunari eclipsi), scheinen aber noch nicht ge-

druckt zu sein. Vgl. uber ihn Mazzuchelli Gli

0 scrittori d'ltalia II 369. Migne Patrol. Gr. 151,

1243. Krumbacher Byzantinische Litteratur 94.

[v. Jan.]

Barmokaros (Baei^onagog). Karthager, Be-

gleiter Hannibals, wird erwahnt im Vertrage Han-

nibals mit Philipp von Makedonien (215 v. Chr.)

bei Polyb. VII 9, 1. [Niese.]

Barna. 1) S. Badara.

2) Bdgva hiess seit der um 580 erfolgten Ein-

wanderung der Slowenen in den Haemus die hel-

Olenische Stadt Odessos; im J. 679 setzte sich der

Bulgarenfiirst Asparuch fest eig trjv Xcyouivrjv

Bdgvav, Tbeophan. chron. p. 549. Vama stent fur

slavisch Vrana (russ. vorona, polak. vorna) ,die

schwarze' oder ,Babenstadt' ; so hiess auch der

hier miindende Bach. [Tomaschek.]

3) Ort in Mesopotamien (Geogr. Bav. II 13

p. 80, 3 ed. Pinder); nicht identificiert.

[Benzingerj^
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Barnabas. Der B.-Brief ist ein in der alten

griechischen Kirche seit Clemens Alexandrinus hoch-
geschatztes, zeitweilig den apostolischen Schriften

gleichgeachtetes Sendschreiben an eine christliche

Gemeinde, als dessen Verfasser man den aus Acta

Apost. 4, 36. 9, 27 und cp. 11—15, sowie aus

paulinischen Briefen bekannten Kyprier B., den

Begleiter des grossen Heidenapostels, ansah. Diese

Hypothese ist zweifellos irrig, nach Tertullian ist

vielmehr der Hebraeerbrief von B. verfasst, und
mit seinem inter apocryphas seripturas legitur

(de vir. ill. 6) spricht Hieronymus das Urteil der

ganzen lateinischen Kirche aus , deren Interesse

an dem Briefe (iberhaupt nur durch eine alte —
iibrigens recht freie — Ubersetzung erwiesen ist;

der unbekannte Verfasser wird ein alexandrini-

scher Christ in den ersten Regierungsjahren Ha-
drians sein ; der Zweek seines Schreibens ist, seine

Leser zu eehter yvwaig anzuleiten, einmal cp. 1—17

theoretisch durch Einfiihrung in das wahre iiber-

jiidische Verstandnis des alten Testaments — wo-

bei durch eine grenzenlose Allegorese dem speci-

fisch judischen Gottesdienst, Beschneidung, Opfern,

Fasten alle biblische Begriindung abgesprochen

wird — , sodann practisch cp. 18—21 durch Be-

lehrung uber die beiden Wege, den des Lichts

und den der Finsternis, zwischen denen eine Wahl
getroffen werden muss. Der Brief ist dogmenge-
schichtlich durch manche altertiimliche und teil-

weis an Haeretisch.es anklingende Gedanken wert-

voll; altere (Heydecke Dissert, qua B. epist.

interpolata demonstretur 1874) und neuere (Joh.

Weiss Der B.-Brief kritisch untersucht 1888) Ver-

suche, gewisse Schwierigkeiten durch Leugnung
seiner Einheitlichkeit zu heben , sind mit Recht
zurlickgewiesen worden. Vollstandig ist der grie-

chische Urtext erst aus dem beriibmten Codex
Sinaiticus (Bibel-Hs. des 4. Jhdts.) bekannt ge-

worden; gedruckt ist er in alien Ausgaben der

Patres Apostolici, so bei v. Gebhardt, Har-
nack und ZahnI222— 83 mit der vetus inter-

pretatio, desgleichen bei HilgenfeldNov. Testam.

extra canonem receptum II 2. Einen ausfiihrlichen

Commentar bietet J. G. Miiller Erklarung des

B.-Briefes 1869. [Julicher.]

Barnaens, hatte Anfang Mai 710 = 44 an
Atticus einen Brief von Cicero iiberbraeht, Cic.

ad Att. XIV 19, 1. [Klebs.]

Barnalris (Baovaxig), Ort der Carpetaner in

Hispania Tarraconensis (Ptol. II 6, 56); die Lage
ist unbekannt. [Hiibner.]

Barnebus. Bagvs^ov; (d. i. Sohn des syri-

schen, etwa dem Apollon entsprechenden, Gottes

Xebo) o y.ai 'A.io?J.tvdoios , Name eines Gymna-
siarchen der rfimischen Kaiserzeit aus Nicopolis

in Xordsyrien. Humann und Puchstein Beisen
308, 2. [Puchstein.!

Barneum (Geogr. Bav. IV 21 p. 222, 14),

Ortschaft in Carnia im oberen Thale des Savus.
Es muss Carneum heissen, d. i. das heutige Krain-
hurg, slowenisch Kranj, der alte Vorort der lango-

bardischen Carniola oder frankiseh-bajuvarischen

Chreina-marcha. [Tomaschek.]

Barnichios (Bagriyjog)
,

spaterer Name des

elischen Enipeus, Strab" VIII 356 und dazu Kra-
nier. [Oberhummer.]

Barnosthenes s. Barbosthenes^
Barnus (Bagvovs), Ortlichkeit im westlichen

Makedonien, an der Via Egnatia, Polyb. XXXIV
12, 6 bei Strab. VII 323; nach einigen eine Stadt,

s. Leake N. Gr. Ill 31 5f. (der an Arnissa [s. d.]

denkt). Desdevises-du-Dezert Ge"ogr. de la

Mace"d. 210. 312. 316, wahrend andere sie fur ein

Gebirge , etwa die Neretschka Planina
,

halten,

s. Dimitsas recoyg. r. MaxsS. I 36ff. Kiepert
N. Atl. v. Hell. VII. C. Muller Strab. tab. VH.

[Oberhummer.]
10 Baromagns s. Caesaromagus.

Barpana, Insel an der toscanischen Kiiste in

der Nahe des Monte Artemisio, Plin. n. h. Ill

81. [Hfilsen.]

Barpsis (var. Barispis), beim Geogr. Bav. II

5 , der diesen Ort zu Persien rechnet , d. h. im
weitesten Umfange. Seine Lage ist nicht naher

zu bestimmen, indessen muss er, nach der Reihen-

folge beim Geogr. Bav. zu schliessen, an der Strasse

zwischen Athis und Barbalissos (Tab. Peut. Attas

20 und Barbalisso, s. d.), also in Syrien und zwar
in der Nahe des Euphrat zu suchen sein.

[Weissbach.]

Barra, Insel vor dem Hafen von Brundisium
(Fest. epit. 33 M. s. Barium); dieselbe heisst

Pharos bei Mela II 114, ohne Namen wird sie

erwahnt bei Caes. b. c. Ill 23. 100. Plin. n. h.

Ill 151. [Hiilsen.]

Barrai s. Barai.
Barraus s. Berravus.

30 Barreci (Dativ, Nom. Barrext), Beiname des

Mars(?) auf einer Inschrift von Carlisle, CIL VII

925 Mfarti?) Barreci lanuarius v. s. L
m. [Ihm.]

Barritus s. Barditus.
Barronius. P- Barronius Barba, aed(ilis)

curfulisj grados refecit steht auf einem 1879 ge-

fundenen ,gradino di travertino nell' alveo di Te-

vere presso lo sbocco della cloaca maxima', Bul-

lettino com. 1880, 21 nr. 171. Lanciani a. a.

40 O. fiihrt dazu an Liv. XLI 27, wo Livius von den

Bauten der Censoren des J. 580 = 174 berichtet,

et extra portam Trigeminam emporium lapide

straverunt stipitibusque saepserunt et porticum

Aemiliam refieiendam eurarunt
,
gradibusque

ascensum ab Tiberi in emporium fecerunt. Natiir-

lich kann diese Stelle mit der neugefundenen In-

schrift nur in dem Sinne verbunden werden, dass

B. in spaterer Zeit als Aedil jene censorische

Uferanlage erneuerte. Es ist bekannt, dass die

50 Aedilen hauflg die von ihnen erstrittenen Process-

bussen zu offentlichen Bauten verwendet haben.

Der Name B. begegnet auch bisweilen auf In-

schriften, z. B. auf denen von Aquino CIL X 5400.

5401. 5405, doch ist sonst kein rOmischer Magi-

strat dieses Namens bekannt. [Klebs.]

Barros (Bagoog), Grundstiick auf Astypalaia,

GIG 8657. ~ [Oberhummer.]

Barsa, Insel in mari Oeeano quod Gallias

et Britannias interhut, Itin. mar. 509, 2. Nach
60Lapie das heutige C'ers, nach andern Bas; vgl.

Desjardins Geogr. de la Gaule I 332. [Ihm.]

Barsaborses, im J. 297 einer der hochsten

persischen Wurdentrager , Petr. Patr. frg. 14

Muller. [Seeck.]_

Barsaentes (BaQoaivrijg; Barzaentes bei Dio-

dor und Curtius)
,

Satrap von Arachosien und
Drangiane (Arrian. Ill 8, 4. 21, I), nahm an dem
Abfall des Bessos von Dareios teil, floh dann im
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Herbst 330 beim Herannahen Alexanders d. Gr.
aus seiner Satrapie Drangiane nach dem indischen
Gebiete westlich vom Indos, wurde aber Alexan-
der ausgeliefert und auf dessen Befehl hingerichtet
(Arr. Ill 25, 8. Diod. XVII 74, 1. Curt. VI 6,

36. VIII 13, 3ff.; der letztere Bericht wird durch
Arrian a. 0. widerlegt). [Kaerst.]

Barsalion, Oastell am Euphrat in Armenia
minor, in der Praefectur Abarene, zwischen Meli-
tene und Samosata, Tab. Peut. XI 2 (Miller). Ptol
V 7, 11 (Bae£aXa>). Amm. Marc. XVIII 7, 10
{Barzala, eastrum pracsidiarium). Die Identifi-

cierung mit Gerger (Bitter Erdkunde X 831.
870) ist falsch, da Gerger nach einer dort befind-
lichen Inschrift an der Stelle des alten Arsameia
liegt. Audi Ainsworths Ansatz in Berzel ist

unsicher. Humann und Puchstein Beisen in
Kleinasien 359. [Buge.]

Barsamenes (Bagaafirjvtjg) s. Balsam em.
Barsamon (Bagod/tmv , Not. Episc. V 108),

Bischofssitz in Palaestina; anderer Name Sdkxcor
rsQaiuxog (ebd.), demnach in der Landschaft
Geraritica im Siiden von Iudaea gelegen; von
Birosamon ausdriicklich unterschieden ; entweder
mit Birsama der Not. Dign. (Or. XXXIV 10. 22)
oder mitBersabe identiscb. S. Birsama undBer-
sabe Nr. 1. [Benzinger.]

Barsampse (Bagod/iyjtj) , Stadt in Mesopo-
tamien am linken Ufer des Euphrat, Ptol. V 18,
5. Blau ZDMG XXVII 325, 4 schlagt dafnr
Baiadfiipr] vor.

_
[Praenkel.]

Barsch. Die Alten unterschieden zwischen
Meer- und Plussbarsch XdfSgag~ und nsgxrj, lupus
marinus und fluviatilis (Schol. Cruq. zu Hor.
Sat. II 2, 31). Der Xdfeag (Wolfsbarsch, labrax
lupus) halt sich im Meere in der N&he von Fluss-
miindungen und Seen auf (Opp. Hal. I 112f.). Er
gehiirt zu den fleischfressenden Pischen (Athen.
VII 310e. Arist. h. an. VIII 2, 28; vgl. Eose Arist.
Pseudep. 310), seine Zunge ist knochenartig und
angewachsen, sein Herz dreispitzig (Ath. VII 310e).
Er laicht zweimal (Arist. V 9, 32. Ael. X 2. Plin.
IX 162. Opp. I 589), einmal im Winter (Arist.
V 11, 37), das zweitemal im Spatsommer (Arist.
VI 101) und zwar an den Flussmiindungen (Arist.

V 10, 36). Er hat vier Flossen, zwei Biicken-
und zwei Bauchflossen (Arist. I 5, 26) und ist be-
schuppt (Arist. VIH 30, 175). Er gehort zu den
scharfhOrigen Fischen (Arist. IV 8, 89. Ael. IX
7); im Kopf hat er ein kleines Steinchen und.
leidet infolge dessen unter der Kalte (Arist. VIII
19, 122. Ael. IX 7. Plin. IX 57). Wahrend der
Zeit seiner Trachtigkeit ist er ungeniessbar (Arist.
VIII 30, 175). Mit der Meerasche (xsoxoevg) lebt
er in Feindschaf't (Arist. IX 2, 27. Plin. IX 185
Ael. V 48). von dem Heuschreckenkrebs wird er
auf listige Weise getotet [ Ael. I 30. Opp. II 128f.t.
Sein Name wurde von seiner Gefrassigkeit abo-e-

leitet (Athen. VII 310 e. Schol. Arist. Eitt. 361.
Opp. II 130. Schol. Opp. I 112. II 130). En
zeichnet sich durch Verstand vor den iibrigen
Fischen aus: vor dem Netz des Fischers rettet
er sich dadurch, dass er sich mit dem Schwanz
in den Sand wiihlt (Ovid. hal. bei Plin. XXXII
11. Opp. Ill 121. Plut. de soil. an. 977 F); wenn
er an die Angel geraten ist, erweitert er durch
wildes Zucken die Wunde so lange, bis der Haken
herausfallt(Plin.a,a.O. Opp. Ill 128. Plut. a. a. O.

977 B). Er gait als sehr schmackhaft, besonders
der aus Milet, wo er in der Ufivt] Faiacovlg ge-
fangen wurde (Schol. Arist. Eitt. 361. Hikesios
bei Athen. VII 310 f. Archestr. bei Athen. VII
311a), dagegen als nicht besonders nahrhaft (Hi-
kesios a. a. O.). Die kalydonischen, ambrakischen
und die vom Bolbesee standen den milesischen
an Wohlgeschmack nach (Archestr. bei Athen.
VII 311 a). Archestratos empfahl sie mit den

i Schuppen zu braten und ohne die pikante Sil-

phionsauce auf die Tafel zu bringen (Athen. a. a.

0.). Von zahmen Secbarschen im Helorosfluss
berichtete Nymphodoros im Periplus (Athen. VIH
331 e, FHG II 376). Nach Plinius (XXXV 162)
gehOrte zu einem iippigen Gelage eine Schiissel

mit Seebarschen , er gehOrt noch jetzt in Italien

unter dem Namen spinola zu den feinsten Tafel-

flschen; am beliebtesten waren bei den ROmern
die lanati, so genannt von der Weisse und der
Zartheit des Fleisches (Plin. IX 61. Mart. XIII
89). In Eom gait der bei der Tiberinsel an der
Cloaca maxima gefangene fur den feinsten und
wohlschmeckendsten (Horat. sat. II 2, 31. Macrob.
sat. Ill 16, 11. Plin. IX 169. Colum. VIII 16.

Varr. Ill 3, 9 ;
vgl. Xenocr. bei Orib. I 127. 132).

Diejenigen, die kunstlich in Piscinen geziichtet
wurden, waren von schlechterem Geschmack, ebenso
die, welche aus Seen und Tiimpeln stammten
(Xenocr. bei Orib. 1 132). Die alex genannte Fisch-
sauce wurde in Forum Iulium aus Seebarschen
bereitet (Plin. XXXI 95). In der Heilkunde wur-
den die silberglanzenden verwandt (Marc. Sid.

laxgixd negl lyd. v. 9). Er ist sicher dargestellt

auf dem pompeianischen Mosaik nr. 9997 im Museo
nazionale zu Neapel, auch sonst otter. Die nigxr)
gehOrt zu den Siisswasserfischen (Arist. VI 14,

81) mit drei doppelten und einer einfachen Kieme
(Arist. II 13, 56. Plin. IX 57). Ihr Laich bildet
eine zusammenhangende-Masse wie der derFrOsche,
den sie an das Eohr der Seen nnd Flilsse hangen.
Sie laichen in den Ausbuchtungen der Flflsse und
haben viele Pylorusanhange (Arist. II 17, 86). Im
Bhein und in der Donau kamen sie besonders vor
(Orib. I 127. Ael. XIV 23. 26), ihr Fleisch gait
als sehr zart, aber nicht fiir besonders schmack-
haft (Athen. VIII 355 b). Uber die Vcrwendung
der nigxr] in der Heilkunde vgl. Plin. XXXII
107. 116. 126. 130. Bekannt ist das Sprichwort
dvxi xegxijg oxoomov (Soph. Oed. Col. 395. Zenob.).

[M. Wellmann.]
Barselt {Bagorjlx), ein hunno - bulgarisches

Volk, das sich im J. 550 samt den Sabeiroi und
Unnuguroi den von Osten andringenden Abaroi
unterwarf, Theophyl. Sim. Vn 8, 3 de Boor. In
der armenischen Geographie des Moses heisst es:

wenn die Chazaren ihre Winterquartiere am Athil
beziehen, ziehen sich die Basil4 (= BarsihJ, nicht
etwa Basilidai) auf die schwarze Insel im Athil
zuriick. Doch heisst das Heimatland der Chaza-
roi selbst Beg£dia, Theophan. p. 547. Nicephor.
chron. p. 39 ; Bizal (Barzil) nennt der Chazarenchan
Josef im J. 960 den funften Sohn des Thogarma;
vielleicht gehOren dazu die Barsula, ein Stamm
der Wolga-Bulgaren, nach Ibn-Rosteh. Zu Grunde
liegt turkisch bars-ili ,Pantherland, Pardelvolk';
so nannte sich urspriinglich ein Stamm der Hun-
nen im westlichen Thien.san, wo auch Orte wie
Bars-chdn, Barsgan begegnen. [TomaschekJ
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Barsemius, KOnig von Atra, der dem Pescen-

nius Niger gegen Septimius Severus Hiilfstruppen

sandte, Herod. Ill 1, 3. [P. v. Eohden.]

Barsenus, vierter Kfinig Agyptens bei Abul-

farag. chron. p. 10. „ [Sethe.]

Barsine (Bagaivrj). 1) Alteste Tochter des

Dareios Kodomannos, mit der sich Alexander d.

Gr. auf dem Hochzeitsfeste zu Susa 324 vermahlte

(Arr. VII 4, 4; im Auszuge bei Photios 68 Bk.

heisst sie 'Agoirot]) Diod. XVII 107 , 6. Plut. 1

Alex. 70. lust. XII 10, 9 (vgl. auch Curt. IV
5, 1) und Memnon IV 4f. nennen sie Stateira;

vgl. Droysen Gesch. d. Hellen. I 2, 243, 1.

2) Tochter des Artabazos (bei Euseb. chron. I

231f. Synkell. 504 falschlich Pharnabazos genannt),

war vermahlt zuerst mit dem Ehodier Mentor, dann
mit Memnon ; nach der Schlacht bei Issos geriet

sie in Damaskos in makedonische Gefangenschaft

und gebar Alexander dem Grossen einen Sohn,

Herakles (lust. XI 10, 2. Xni 2, 7. Curt. X 6, 13. S

Diod. XX 20, 1. 28, 1. Plut. Alex. 21; Eumen.

1 ; falschlich wird hier noch eine zweite Tochter

des Artabazos mit diesem Namen angefuhrt, die

Alexander dem Eumenes zur Gemahlin gegeben

habe ; die Gemahlin des Eumenes hiess vielmehr

Artonis nach Arrian. VII 4,6; vgl. auch M. S ch n e i-

der Jahrb. f. Phil. CXXXV 35f. , der nicht un-

wahrscheinlich bei Plutarch eine Textescorruptel

vermutet). B. wurde im J. 309 mit ihrem Sohne
Herakles auf Veranlassung des Kassandros von 5

Polysperchon getotet (vgl. lust. XV 2, 3 mit Diod.

XX 28).
'

[Kaerst.]

Barsita s. Borsippa.
Barsumas. 1) Syrischer Archimandrit und

Presbyter t ca. 458. Ein fanatischer Anhiinger

des Monophysitismus , ist er auf dem oekumeni-

schen Concil zu Ephesos im J. 449 , der sog.

Eaubersynode, die Hauptperson nachst Dioskur

von Alexandrien. Die von ihm mitgebrachten

Monchshaufen haben die beriichtigten Ausschrei-

tungen gegen die synodale Minoritat, die dem
Flavian das Leben kosteten, begangen; und auf

der S3rnode von Chalkedon 451 wurde er mit gutem
Grunde als Flavians Morder bezeichnet. Auch ab-

gesehen von seiner spateren rastlosen Wirksam-
keit zu Gunsten des Eutychianismus ist B. der

echte Eepraesentant der Wildheit, aber auch der

Macht des Monchtums im 5. Jhdt.
;

vgl. J. M.
Schrockh Christl. Kirchengeschichte XVIII 451.

2) Barsumas ,der Perser', nach gewOhnlicher

Annahme Bischof von Nisibis 435— 489. Aber
diese Datierung ist mehr als unsicher. Jedenfalls

war er seit ca. 430 einer der gefeiertsten Lehrer

an der Schule von Edessa, dieser Bildungsstatte

fiir den ostsyrischen und persischen Klerus. Wenn
Bischof Kabbulas ihn nach 431 wegen seiner Hin-
neigung zur nestorianischen Christologie verbannt

hat, so kann cr doch nicht 435 sich zum Bischof

von Nisibis gemacht haben; denn 449 wahrend
der Eaubersynode lehrt er zu Edessa, miisste also

unter Ibas, dem Nachfolger des Eabbulas, dahin

zuruckgekehrt sein. Wahrscheinlich hat er 451,

als auch Ibas sich mit der Eeichsorthodoxie aus-

sohnte, seine Wirksamkeit in Edessa aufgegeben

und im persischen Eeich dem verdammten Nesto-

rianismus zu hoher Bliite verholfen. Als Kaiser

Zeno 489 die Ketzerschule in Edessa aufhob, wan-
derten die Lehrer einfach nach Nisibis , wo B.

ihnen das Feld geebnet hatte, und die theologische

Lehranstalt von Nisibis ist unter 'dem Schutze

der persischen KOnige Jahrhunderte hindurch eine

Pflanzstatte der Bildung und verhaltnismassig

freier Forschung — Theodoros von Mopsueste fiir

Exegese und Kritik die massgebende Autoritat!

— geworden, eine Art Universitat, die zeitweilig

(am 570 zahlte man dort 800 Schiiler!) ihres-

gleichen im Westen nicht hatte; vgl. Assemani
Biblioth. orientalis n 403. HI 393ff. Man si Col-

lect. Concil. VII 1170ff. Kihn Theodor von Mo-
psuestia u. Iunilius Afr. 1880, besonders S. 198
—212. G. Bickell Ausgewahlte Schriften d.

syrischen Kirchenvater Aphraates etc.
,
Kempten

1874, 163. [Jtllicher.]
_

Barsuuli, Ortsname aus Mauretania Tingi-

tana, Geogr. Eav. HI 11 p. 163. [Dessau.]

Bart. Das alteste Zeugnis liber altgriechische

B.-Tracht sind die in Mykenai gefundenen, aus

der Zeit vor der dorischen Wanderung stammen-
den Sepulcralmasken : die am besten erhaltene

derselben zeigt halbkreisfOrmig ausgeschnittenen

Backen- und Kinn-B. und einen Schnurr-B.
,
der,

wohl sicher mit Hiilfe einer Pomade, in die HOhe
gedreht ist.

Fiir die Zeit der homerischen Gedichte ist der

Gebrauch des Easiermessers
,
%vqov, durch II. X

173 bezeugt. Und zwar ist anzunehmen, dass

man damals namentlich die Oberlippe rasierte.

i Diesen Gebrauch beweisen fiir die verschiedensten

griechischen Stiimme zahlreiche Vasen und auch

plastische Monumente (z. B. der Fries von Assos,

der kalbtragende Hermes von der Akropolis, Arch.

Ztg. 1864 Taf. 187, der Mon. grecs I 7, 1 publi-

cierte Kopf) aus altester Zeit, wahrend nur selten

auf altesten Vasen die Manner auch den Schnurr-

B. tragen. Es scheint, dass dieser Gebrauch aus

dem Orient stammte, da er schon friih aus agyp-

tischen und phoinikischen Bildwerken fiir die

)Agypter und fiir vorderasiatische Volker nach-

weisbar ist. S. uber alles dies Helbig Das homer.

Epos 2 249ff., wo auch mit Eecht hervorgehoben

ist, dass die bei Homer den B.-Wuchs bezeich-

nenden Ausdriicke {yiveior, yevsiag, vji^vrj, II. XXn
74. XXIV 347. 516; Od. X 278. XI 319. XVI
176) nur auf das Kinn deuten. Das einzige aus-

driickliche litterarische Zeugnis fiir diese Sitte ist

der von den Ephoren in Sparta bei ihrem Amts-
antritt erlassene Befehl: Hsigeodai rdv fivaray.a

) xal. xoooiynv xoig vo/ioig, Aristot. bei Plut. Kleom.

9; de sera num. vind. 4. Damit stimmen alt-

spartanische Bildwerke, eine Bronzeflgur bei Hel-
big a. O. 254 (auch Athen. Mitt. IE Taf. 1) und
ein Thonrelief, Le Bas Voy. arche'ol. en Grece

pi. 105. Doch konnte die alljahrliche Einschar-

fung dieser Vorschrift erst eingefuhrt werden, als

die alte Sitte schon im Verschwinden war, und
wird vermutlich wenig gefruchtet haben. In der

That wird an alien den Stellen, wo die Spartaner

3 mit Bezug auf ihre Barte charakterisiert werden,

wohl der Lange derselben, nicht aber dieser Beson-

derheit Erwahnung gethan, die doch den Griechen

der klassischen Zeit sehr auffallend gewesen ware,

Arist. Lys. 1072. Plat. com. I 634 Kock. Plut.

Lysand. 1 ; Phok. 10. Vielmehr spricht Aristoph.

vesp. 476 (xrjv d' VTirjvqv axovgov xoecpcov) dagegen,

und Antiphanes II 28 Kock (xovg fivoxaxag ftij

xaxa<f>Qovsi) bezeugt das Gcgenteil. Helbigs
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Versuch (I baffl di Alcibiade, in Rendic. dell' Acc.
d. Lincei, CI. di sc. morali I 3, 1892), das dem
Alkibiades wiihrend seines Aufenthalts in Sparta
zugeschriebene iv xev "eiQea&ai (Plut. Alcib. 23;
de_ ad. et am. 7) in diesem Sinne zu deuten und
bei Antiphanes a. 0. einen Versausfall anzu-
nehmen, ist nicht durchfiihrbar, teils aus obigen
Griinden, teils weil ev xev xst'gsa&at eine feste
andere Bedeutung bat. Plutarch ist hier offenbar
im Irrtum ; vielleicht hat er eine spatere spar-

:

tanische Sitte, das Haar kurz zu scheren, auf
altere Zeit iibertragen.

In historischer Zeit bis auf Alexander war es
iiblich, den Voll-B. zu tragen. Und zwar erscheint
derselbe auf archaischen und archaistischen Bild-
werken glatt gekammt und in drei scharf ge-
schiedene Massen geteilt: Schnurr-B. (fiiotag,
{inoQQtviov

, nQonwywviov)
, das Haar unter der

TJnterlippe(jr<fcrjrof), Backen-undKinn-B., letzterer
spitz zugeschnitten (ptprjvrmmyav); diese Form'
blieb fiir einige Theatermasken iiblich (Poll IV
137. 138. 143. 145). Ein bekanntes Beispiel ist
der sog. Zeus Talleyrand (Arch. Ztg. 1874 Taf. 9).
Wahrend der klassischen Zeit dagegen fallt er in
frei geteilten und bewegten Massen herab und ist
unter dem Kinn meist knrz und rund verschnitten
(so diebekannten Statuen des Sophokles und Aischi-
nes), wenn gleich hier der persOnlichen Neigung
und der Mode weiter Spielraum blieb. Beispiele
verschiedener B.-Formen bei Visconti Iconogr. I. i

Platon und seine Anhanger wurden verspottet, weil
sie ihre Barte unverschnitten wachsen liessen
(atofia nd>ya>vog pdfy , Ephippos II 257 Kock);
vgl. die Portrats Platons, Arch. Jahrb. I Taf. 6. 7.

Dagegen hat Alkibiades (wenn das Portrat eines
jungen Stutzers Mon. d. Inst. VIII 25 — vgl.
Helbig Fuhrer nr. 92 — ihn wirklich darstellt)
die Unterlippe und den das Kinn und die Wangen
zu sehr bedeckenden Teil des Bartes herausrasiert.
Dass das Rasiermesser wahrend dieser Zeit in 4
Gebrauch blieb, zeigt Arist. Thesm. 218ff. ; es
diente teils obigem Zweck,- teils wird es nicht an
Leuten gefehlt haben, die sich, z. B. wegen mangel-
haften B.-Wuchses, ganz rasierten. Vgl. auch
uber makedonische Sitte zur Zeit Philipps Theo-
pomp bei Athen. VI 260 e. ,

Die Sitte, das ganze Gesicht zu rasieren, wurde
allgemein durch Alexander, Chrysipp. bei Athen.
XIII 565 a. Nach einer auf Ptolemaios Lagu zu-
riickgehenden Nachricht (Synes. calv. enc 15 5(
Polyaen. strat. IV 3, 2. Plut. Thes. 5; reg. et
imp. apophth., Alex. 10) liess Alexander vor der
Schlacht bei Arbela seine Soldaten rasieren, weil
die Barte im Handgemenge dem Feinde einen
Vorteil boten (s. hieriiber Lumbroso Bull. d. Inst.
1883, 60). Doch war dies schwerlich das fur
Alexander selbst bestimmende Motiv; eher diirfte
an orientalische Einfliisse oder an eine Anlehnung
an jugendliche Gottertypen zu denken sein. Bei
der Unsicherheit der Munzportrats der sicilischen (

Tyrannen muss es zweifelhaft bleiben, ob dort
dieser Gebrauch schon seit Anfang des 5. Jhdts.
verbreitet war. Alexander selbst trug keinen B.,
und so erscheinen auch die Portrats der hellenisti-
schen Konige (Visconti Iconogr. II 2ff.) mit
wenigen Ausnahmen bartlos. Die nene Sitte ver-
breitete sich schnell und allgemein

; Gesetze, die
in emzelnen Staaten (Rhodos, Byzanz) dagegen er-
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lassen wurden, blieben ganzlich erfolglos, Chrysipp.
a. 0. 565 c. d. Auch die Portrats z. B. von Me-
nander und Poseidippos (Visconti I 6. 6a) sind
bartlos.

Dagegen hielten die Philosophen an der Sitte
des Vollbarts fest und trugen ihn auch w"ohl
langer, als es fruher iiblich war (iiber das bart-
lose vermeintliche Portrat des Aristoteles — Vis-
conti I 20—20 d — s. Helbig Fuhrer nr. 947),

t und fiir sie blieb der lange B. das ganze spatere
Altertum hindurch sprichwortliches Kennzeichen,
Dio Chrys. LXXII 2. Arrian. Diss. Epict. I 2, 29!
Ill 1, 27. Lucian. Eun. 9; Piscat. 11; Icarom.
3; Demon. 13. Gell. IX 2, 1. Ael. v. h. XI 10.
Plut. Is. et Os. 3. Visconti Iconogr. I 21ff!
Alkiphron III 55 fiihrt aus, wie sich die ver-
schiedenen Philosophenschulen unter anderem auch
durch die Art der B.-Pflege unterschieden. Auch
sonst aber trugen altere Manner vielfach den Voll-

iOB.; so das in zahlreichen Wiederholungen vor-
handene Portrat eines alexandrinischen Dichters
(Kallimachos?), Ann. d. Inst. 1873 L, und haufig
altere Manner auf pompeianischen Wandgemalden,
die auf hellenistische Vorbilder zuriickgehen Hel-
big Wandgem. 1157f. 1166. 1205. 1209f. 1261
1297. 1304. 1378. 1402. 1407. 1453. 1461. So-
gliano Pitture murali 521. 523. 551. 560. 572. 581.

Bei den Etruskern scheint der Verlauf wesent-
lich derselbe gewesen zu sein wie bei den Griechen.

0 Auch hier linden wir auf Monumenten altester
Zeit nur die Oberlippe rasiert; so auf dem Thon-
sarkophag Mon. d. Inst. VI 59, auf den Grab-
gemalden ebd. II 2. VI 30. Etwas jiingere Ge-
malde zeigen Vollbiirte, ebd. IX 13ff. Endlich
auf noch spateren altere Manner mit Voll-B.,
jiingere bartlos, ebd. I 32; Suppl. (1891) 4ff.

Dabei ist freilich zu beachten, dass diese letzte
Klasse schon etwa Mitte des 5. Jhdts. beginnt,
also betrachtlich alter ist als die durch Alexander

) in Griechenland eingebiirgerte Mode.
Dass die Ro'mer in alterer Zeit Voll-B. trugen,

ist vielfach bezeugt, Liv. V 41, 9. Varro r. r. H
11, 10. Die Spateren bezeichneten ihre Vorfahren
als barbati (Cic. pro Cael. 33; pro Mur. 26; de
fin. IV 62. Iuv. 4, 103) und intonsi (Tibull. II
1, 34. Ovid. fast. II 30. VI 264. Hor. od. II 15,
11). Varro a. 0. berichtet, dass zuerst im J. 300
v. Chr. durch einen gewissen P. Ticinius Mena
Barbiere aus Sicilien nach Italien gekommen seien
(vgl. Barbier). Wenn wetter Plinius n. h. VII 211
hinzufiigt, Scipio Africanus (welcher von beiden?,
denn seqmns ist corrupt) sei der erste gewesen,'
der sich taglich rasieren liess, so kann dies keines-
falls so verstanden werden, als sei etwa der altere
Africanus der erste gewesen, der keinen B. ge-
tragen hatte; denn schon M. Claudius Marcellus,
der Sieger von Syrakus (starb 208), war bartlos;
vielleicht liegt dieser Notiz nichts weiter zu Grande
als das von Gellius III 4 Erzahlte. Der Um-

1 schwung der Mode trat also in Italien spater ein
als in Griechenland. So wenig wie dort war
ubrigens in Italien vor jener Zeit das Rasieren
eine unhekannte Sache : auch abgesehen von den
in sehr alten Grabera gefundenen, mit Wahr-
scheinlichkeit fur Rasiermesser (s. d.) erklarten
Instrumenten, wird das Rasiermesser in der Er-
zahlung vom Attus Navius (Liv. I 36, 4) erwahnt

;

vgl. das oben uber die etruskische Sitte G^ptgte.
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Und wenn Varro sagt, dass die meisten (pleraeque)

Statuen aus friiherer Zeit vollbartig waren, so

wird man aus diesem Ausdruck sehliessen diirfen,

dass er Ausnahmen kannte.

Mit Eintritt der neuen Mode wurde vollstan-

dige Rasur keineswegs durchgefiihrt. T. Flami-

ninus (starb gegen 170), dessen Bild mit Wahr-
scheinlichkeit auf Miinzen erkannt wird (Ber-

noulli Iconogr. I 60) tragt Voll-B. Doch muss

es in der ersten Zeit Regel gewesen sein, dass

der junge Mann, nachdem er zum erstenmal rasiert

war, keinen B. mehr trug (Gell. Ill 4): nur so

konnte die Sitte entstehen, die depositio barbae

gleichsam als Eintritt ins Mannesalter zu feiern

und den abgeschnittenen B. dert Gottern zu weihen,

Cass. Dio XLVIH 34, 3. LXI 19, 1. LXXIX 14,

4. Suet. Cal. 10; Nero 12. Iuv. 3, 186. Petron.

29. Anth. Pal. VI 242. IX 19. Spater, in der

letzten Zeit der Republik und ersten Kaiserzeit,

trugen junge Stutzer auch nachher elegant ge-

schnittene Barte, Cic. pro Cael. 33; ad Att. I

14, 5. 16, 11; de leg. agr. II 13; an alien diesen

Stellen kann nicht von ganz jungen Leuten die

Rede sein; vgl. auch Ovid. a. a. I 517. Sen. ep.

114, 21. Mart. VIII 47. Besonders deutlich ist

auch Gellius III 4, welcher offenbar annimmt,

dass in einer auf die Zeit des jiingeren Africanus

folgenden Periode Leute hoheren Standes bis zum
vierzigsten Jahre B. zu tragen pflegten, und sich

wundert, dass es fruher anders war. Auch bei

Iuv. 6, 105 bezeichnet radere guttur ein reiferes

Alter. Dies bestatigen auch die Miinzen (Bor-

ghesi Oeuvres I 93ff.) und noch fiir die Zeit des

Traian die Reliefs des Bogens in Benevent (Peter-

sen Rom. Mitt. VII 1892, 253. 254). Wenn also

Cass. Dio XLVIII 34, 3 berichtet, dass Augustus

seit seinem vierundzwanzigsten Jahre, 39 v. Chr.,

keinen B. mehr trug, und hinzugefiigt : Sojisq oi

alloL, so ist letzteres in dieser Allgemeinheit

nicht richtig. Vermutlich ging sowohl das langere

Wachsenlassen als das Rasieren nach dem vier-

zigsten Jahre aus dem Bestreben hervor, moglichst

lange jung zu scheinen.

Den B. lang wachsen zu lassen gait als Zeichen

der Trauer; daher thaten es Angeklagte (barba

reorum, Mart. II 36, 3) und Verurteilte (Liv.

XXVII 34, 5), auch solche, die dadurch ihre

Trauer um das Vaterland ausdriicken wollten,

Suet. Caes. 67 ; Oct. 23. Plut. Cat. min. 53; Anton.

18. Lucan. II 372. Eckhel D. N. VI 22. Bor-

ghesi Oeuvres I 111. II 67. Auch wo das bar-

bam promittere in Bezug auf altere Zeit erwahnt

wird (Liv. II 23, 4. VI 16, 4. Dionys. VI 26),

braucht es nicht durchaus Anachronismus zu sein

;

denn die Vorstellung der Spateren, als seien die

Bomer vor 300 ganz incompti und horridi ge-

wesen, ist schwerlich richtig; vielmehr wird man
den B. gewohnlich unter der Schere gebalten haben.

Die Mode des Vollbarts kam wieder in Auf-

nahme durch Hadrian (Cass. Dio LXVIII 15, 5.

Iulian. Caes. 311), der ihn trug, um Narben oder

Muttermale zu verdecken (Hist. Aug. Hadr. 26).

Seitdem trugen ihn die Kaiser durchweg, mit

ganz wenigen Ausnahmen (Caracalla, Elagabal,

Cass. Dio LXXVn 20, 1. LXXIX 14, 4), bis zu

Constantin. Dieser und seine Nachfolger, mit

Ausnahme Lilians, sind wieder bartlos.

Dass aus der B.-Tracht der Kaiser nicht auf

Pauly-Wissowa III

allgemeine Volkssitte geschlossen werden darf,

geht schon aus dem oben iiber Augustus Gesag-

ten hervor. So werden auch unter den bartlosen

Flaviern Barte erwahnt, Mart. VII 95, 11. VIII

47 , und auf der Traianssaule sind die Soldaten

grossenteils bartig. Aber auch fiir die hoheren

Stande und selbst fur die Umgebung des Kaisers

war sein Beispiel nicht unbedingt massgebend.

Sowohl auf den von einem traianischen Monument
stammenden Reliefs des Constantinsbogens als auch

auf dem Bogen von Benevent erscheint Hadrian

im Gefolge des Kaisers bartig, Petersen Rom.
Mitt. IV 1889, 319. 324. VII 1892, 252. Eben
deshalb kann auch auf den Reliefs der Marmor-

schranken auf dem rdmischen Forum (Mon. d. Inst.

IX 47. 48) das Vorkommen bartiger Manner im
Gefolge des Kaisers nicht, wie Bormann (Variae

observationes
,
Marburg 1883 XII) meint, einen

durchschlagenden Grund gegen die Beziehung der-

selben auf Regierungshandlungen Traians abgeben.

Hermann-Blu inner Griech. Privataltert. 208.

Marquardt Privatl. der RomerZ 598. Becker-
Go 11 Charikles III 295 ; Gallus III 237. Dar em-
berg et Saglio Dictionn. I 667. [Mau.]

Bartae, Ort in Pontus, an der von Neocaesarea

nach Polemonium fuhrenden Strasse (Tab. Peut.

X 3 Miller), v. Tschihatscheff , der 1853 diese

Strasse gezogen ist, hat keinerlei Reste einer alten

Ansiedlung gefunden. Peterm. Mitt. Erg.-Heft

20, 60. [Rnge.]

Bartas (Baoxdg), Insel mit Hafen in einem

Meerbusen an der Kiiste von Nuinidien oder Maure-

tanien, Skyl. HI. [Dessau.]

Barthas (Bagdas), Freier der Penelope aus

Zakynthos. Apd. epit. 7, 29. [Escher.]

Barthyra s. Bathyra.
Barucha s. Kaphar Barucha.
Baruka (Ptol. V 12, 5), Ortschaft im siid-

ostlichen Teile von Albania, nOrdlich von den

Miindungen des Kyros und nahe an Gangara

(Baku). Ein Dorf Baruk gab es nach Jankowsky
weiter im Westen, im Gebiet von Seki.

[Tomaschek.]

Baraklia, Ort in Phrygien oder Pisidien, von

dem nur das Hhixov iiberliefert ist Bagovxhavos
auf Inschriften aus Saghir, nOrdlich vom Hoiran

Gol. Sterret Papers of the American school

Athens III nr. 374, 7 (vgl. dazu p. 431). nr. 378,

11. [BngeJ
Barnsai (Var. Bagovooai, Ptol. VII 2, 28),

funf Inseln im indischen Meere westlich von der

Halbinsel Chryse, bewohnt, wie es hiess, von An-

thropophagoi. Der Pinax verzeichnet sie im Meri-

dian der drei Sindai (Andamanen), aber slldlich

von der Aequatorinsel 'Ayadov datfiovos (s. d. Bd.

I S. 763) und vor den drei Sabadeibai (an der

Ostseite von Sumatra). Kiepert, der die ,Insel

des guten Geistes' fiir Sumatra halt, flndet die

B. in den an der Westseite von Sumatra gelegenen

Inseln Simalu, Nias, Babu, Siberut, Pora, Pageh

und Engano. An der Westkiiste Sumatras zwi-

schen Singkel und Siboga lag und liegt Barus,

eine seit alters als Stapelplatz des sumatranischen

Kampfers und Benzoes bekannte Ortschaft (vgl.

malay. Kapur-Bdrus und bei Garcia de Orto

Coll. IX 31. XII 42 benjuy de Barros, canfora de

Barros). Der Schiffsweg nach Kattigara fahrte

jedoch nicht entlang der Westkuste Sumatras,
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sondern durch die Malakkastrasse ; die Insel selbst,

deren beispiellose Lange alien Seefahrern auffiel,

konnte hiebei ganzlich unbeachtet bleiben; hatte

sie Ptolemaios gekannt, so wiirde er deren Nord-

und Siidende mit Graden bestimmt haben; seine

Ansatze ,siidlich vom Aequator' sind nicht streng

zu nehmen, wie der Irrtum bei Taprobane und

Chryse zeigt. Besser scheint darum H. Yule
(Proceedings geogr. Soc. London IV 1882, 655)

an die Zeit der indohellenischen KOnige, z. B.

Silberstateren und Drachmen des Apollodotos und

Menandros; auch die arabischen Berichte erwah-

nen die Miinzen tateria. Im Hafen strOmten alle

Naturproducte uiid'Waren der indischen Welt zu-

sammen, aus Malabar, von der C6ramandalakiiste

(iiber Tagara und Paithana), aus Ozene, Indosky-

thia und weiter fiber Land aus Baktra und Serike
j

und von B. gelangten sie sodann in alle Hafen

die ftnf grosseren Inseln der Nikobaren den B. 10 des westlichen Beckens, nach Ommana, Apologos
i « -1 ill 11 .1... •_ 1 Till T i ! '1 J nnn Tiffii n n Qnri nivn DnvAn^lrn linjl A IflVOTlfl Tn Q

gleichzustellen. Als der sinische Pilger I. tsing

im J. 672 aus Siiihala-dvipa nach Cina heimfubr,

beruhrte er zuerst die Insel Po.lu.sse (skr. Varu-

9a?), dann die Kiiste von Mo.lo.yeu (Malayur bei

Marco Polo). Ebenso fuhren die persischen und

arabischen Kauffahrer von Silan in zehn bis flinf-

zehn Tagen durch das Meer Harkand zu den Inseln

der Lang-Balus oder der ,nackten Barus', hierauf

Adana, Muza, Soqotra, Berenike und Alexandria,

sowie nach den Emporien der Barbaria und Azania.

Als Gegenstande der Ausfuhr erwahnt der Peripl.

75 a. a. 0. Sclavinnen, Getreide, Reis, SesamOl,

fiussige Butter, Zucker, Tfikhok, Ebenholz, San-

delholz, Malabathron, Kostos, Narde, Bdella, Edel-

steine, Kupfererze, und namentlieh Baumwollzeuge

aller Art, einfarbige und bunte, bis zu den feinsten

Musselins; dafiir gelangten arabische, agyptischein ftinf Tagen nach Kalah (jetzt Queda) und durch _

den Sund von Singapur. Uber die Lang-Balus 20 und rCmische Waren und Producte in die indischen

berichtet der Kaufmann Soleiman im J. 850: ,sie Lande. Die BarOcizeuge warenvon jeher bei den

gehen alle nackt herum, nur die Weiber bedecken

ihre Teile mit Palmblattern , sie haben lichtere

Haut und minderen Bartwuchs (als die Negritos

der Andamanen); sie fahren den Schiffern auf

kleinen Booten entgegen und bieten gegen Zeuge

und eiserne Gerate Ambra und Cocosniisse an,

und schwimmen so vorziiglich, dass es ihnen oft

gelingt, mit gestohlenem Eisen zu entwischen'. Die

Barus waren jedenfalls Stammverwandte der Besyn- 30 lu . kie . che . pho (Bharukaccheva) und zog von da

geitai (s. Be syngas) und gleich diesen Menschen- nordwarts in das Beich Lara oder Malava. Als

fresser; das Epithet Lang- bedeutet ,nackt', gleich die Araber wider die Piraten des Vallabhireiches

Malayn beliebt; aus der Verbreitung indischer

Wollstoffe bei den Kaffern Sofalas merkte Vasco

de Gama die Nahe Indiens. Der inschriftlich

iiberlieferte Name des Emporions lautet Bharu-

kaccha (prakr. Bharu-gacca). Im J. 640 erreichte

der sinische Pilger Hjuan-Thsang von Maharastra

an der Godavari in zehn Tagen die am Flusse

Nai.mo.tho (Narmada) gelegene Metropole Pho.

nang
,
nanga, nagga, skr. nagna, dazu wurde

spater, statt des Volksnamens, das persische "Wort

bdra ,Kiiste' oder auch hart ,Sund, Meeresstrasse,

Canal' gesetzt: Naga bari im arabischen Seespiegel

Mohit, plur. Nagavaran bei Rasid eddin aus dem

J. 1300 ,
Necuveran, Nicoveran bei Marco Polo

III 12. 13 (II p. 289 ed. Yule). Oderico de Porde-

none 24 ; die Portugiesen setzen die Ylhas de Ni- 40

cubar in 7—8° nOrdlich. [Tomaschek.]

Baryaxes (Bagvdfyg), ein Meder, hatte sich

wahrend des indischen Feldzuges Alexanders d.

Gr. zum Kflnige von Persien und Medien aufge-

worfen. Er wurde von Atropates, dem Satrapen

von Medien, festgenommen und auf Befehl Ale-

xanders getotet, im Winter 325/4 (Arrian VI

29, 3). [Kaerst.]
_

Barygaza (f) und xd), das bedeutendste indi

Expeditionen veranstalteten, wurde auch dieHafen-

stadt BarOs oder Bhar6g, wie wir aus Tabari er-

sehen, von ihnen angegriffen; diese wurde von

Pahrzeugen aus Fars und Cina besucht, Edrisi

p. 175, Be'runi erwahnt die Stadt mehrmals; auch

in der portugiesischen Zeit tritt Baroche Ofter

hervor. [Tomaschek.]

Barza, fremdlandische Harfenspielerin. Sui-

das s. xovoovgyoi. [v. Jan.]

Barzala [Barxalo) s. Barsalion.

Barzanes {Bag£dvr}g). 1) Mythischer Konig

Armeniens, der sich dem Ninos unterwirft, Diod.

II 1. [Baumgartner.]

2) War von Bessos zum Satrapen von Parthien

gemacht worden, kam im Winter 329/8 in Ale-

xanders d. Gr. Gewalt (Arrian IV 7, 1). [Kaerst.]

Barzaura (Ptol. VI 18. 4), Ortschaft der Pa-

sche Emporion am Golfe gleichen Namens (o Ba- 50 ropanisadai, westlich von Kapisa, das am ab-i-GhOr

gvydimv oder Bagvyaitjrog xohzog, jetzt Golf von band lag , also nahe an Barman. Zu dem irani

Khambay), 300 Stadien von der Munde des Na
mades (Narmadfi, jetzt Narbada), im Reiche Ariake

oder dessen nOrdlichem Teile Larike, Peripl. mar.

Erythr. 41—51. Ptol. VII 1, 5. 62. VIII 26, 12;

fj Bagydaij Strab. XV 720; die heutige Stadt

Broac oder Baroc 21° 43' nOrdlich, 73° 2' Ostlich,

30 Miles von der Flussmiinde am nordlichen Ufer

der Narbada. Die agyptischen Kauffahrer, welche

schen Namen barxa-ura ,hochgele_genc Feste' oder

,eine hohe Brust besitzend' vergleicht sich die.von

dem arabischen Geographen Moqaddesi erwahnte

Feste Barzur, welche im Gebiet von Guzgan, also

auf baktrischem Boden, lag. [Tomaschek.^

Barzimeres, Tribunus scutariorum unter Va-

lens, wurde 374 vom Kaiser ausgesandt, ran den

Konig der Armenier, Para, durch einen Hinter-

von \romata oder von Kane gegen B. fuhren, er- 60 halt zu fangen. was ihm aber nicht gelang (Amm
. xxx ^ n und fiel 37? imKampfe gegen

die Gothen, Amm. XXXI 8, 9. 10. [Seeck.]

Bas, Bas (der Name wird auch von dem Scho

lion Bekker Anecd. 1181 als ({aouevs IIovxov er-

wahnt), bithynischer Hauptling zur Zeit Alexan-

ders , Vater des Zipoites
,

regiert nach Memnon
hist. Her. 20 (FHG III 537) 50 J. = 377—327
und wird 71 Jahre alt. [Ed. Meyer.]

warteten am Vorgebirge Papike siidlich vom Insel-

chen Baione (s. d.) , also an der Surastrakiiste,

die Lotsen aus B., welche die Schiffe zur gegen-

uberliegenden Landspitze Herone geleiteten und
durch die seichte Flussmiindung in Schlepptau

nahmen ; zumal bei Neumond staute die Hochflut

das Wasser heftig auf und warf die Schiffe ans

Ufer. In B. fanden die Griechen Erinnerungen
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Basaboiates (oder Basabocates), Vfllkerschaft
der Provinz Aquitanica bei Plin. n. h. IV 108.
S. Vasates undVocates. Desjardins Geogr.
de la Gaule II 363.

"
[Ihm.]

Basada s. Vasada.
Basag (Var. Basa), Insel vor der Kiiste Ara-

hiens, Plin. VI 151. Sprenger (Alte Geogr. 46)
stellt es mit der 'IsQaxcov vijaog des Ptol. VI 7,

43 znsammen. [D. H. Miiller.]

Basalt. Der Name B. kommt fur die heut 10
so benannte Gesteinsart zuerst vor bei Georg
Agricola, in dessen Schrift De natura fossilium

(Basel 1546) im siebenten Buch, wo p. 310 und
315 neben dem aus Plinius citierten aethiopischen
B. der von Meissen genannt wird. Es unterliegt,

nach der ausffihrlichen Darlegung Buttmanns
Museum d. Altertumswissensch. II 57ff. keinem
Zvveifel, dass Agricola diese Benennung aus
Plin. XXXVI 58 entnahm: invenit eadem Aegy-
ptus in Aethiopia quern vocant basaniten, ferrei 20
eoloris et duritiae, unde ei nomen dedit; die

Vulgata basalten (wahrend der Cod. Bamb. die

richtige Form basaniten hat) ward Veranlassung
der entstellten Benennung (Isid. or. XVI 5, 6,

welche Stelle auf Plinius zuriickgeht, haben die

Hss. basanites, wahrend basaltes in den Text erst

durch Arevalus gekommen ist). Dass dieser
Stein, dem Plinius die Harte und Farbe des Eisens
zuschreibt, in der That unser heutiger B. ist,

lasst sich freilich nicht mit absoluter Sicherheit30
erweisen ; zieht man aber die anderen Stellen, wo
er mit diesem Namen benannt ist, in Betracht,
niimlich Plin. XXXVI 147. 157 (darnach Isid. or.

XVI 4, 36) und Ptolem. IV 5, 27 (Erwahnung
von tov (Saaavhov kt&ov oqos an der agyptischen
Kiiste des arabischen Meerbusens), so sprechen
die Angaben sowohl fiber die Beschaffenheit des
Steins, als uber die Fundorte Oberagypten, Aethio-
pien und Kustengebiet des roten Meeres (in Abes-
synien finden sich ausgedehnte B.-Decken, auch 40
sonst in Ostafrica, vgl. Zirkel Lehrb. d. Petro-
graphie II 917ff.) dafiir, dass in der That der
alte Basanit und der heutige B. identisch sind,

was Buttmann a. a. O. 90 noch unentschieden
liess, dagegen Bruckmann in seiner Steinkunde
Kap. 30 bestimmt annahm, worin ihm Hirt Amal-
thea I 231, Corsi Delle pietre antiche 196. 215,
Clarac Mus. de sculpt. I 170 u. a. gefolgt sind,

wahrend Platner Beschreibung Roms I 350 jede
Verwandtschaft zwischen beiden Gesteinen leug- 50
nete. Vielfach hat man auch in einer oft be-
sprochenen Stelle des Strabon XVH 818 den B.
erkennen wollen. Dieselbe lautet : ijj.&oftev 8' slg

4>iXag ex 2vr)rr]s ajzrjvt] <5i' ofialov o<podga Ticdiov

ozadiovg oftov te exazov. jiclq' ohrjv de t!]v odor
rjv idetv exaieQcoOev xolka/ov wotzsq eg/uaia xhpor
ij/Ujiaxov axQoyyvlov, ).uov txavioq, iyyvg txpaigo-
etdov;, tov fielavo; xai axXtjgov /.tdov , l£ off at

fiviai yivovrcu, «,t< nhgro xeifievov fielCovi xai s.t'

txetvio tioLy oX't.ov • son d' ore avxoi xaO' avzov; 60
exeivro oi xhgoi rjv d' 6 /j,ev fiiyioxog xijv 81a-
/xeigov jiodcov ovx e).axrovcov fj SioSexa, ajtavzeg
de /xettovg ij r)j.daeig xovxmv. Hier glaubte man
deutlich den B. beschrieben zn finden (so auch
Lenz Mineral, d. alt. Gr. u. Rom. 67 Anm. 233b)

;

allein schon A. v. Humboldt Mineralog. Be-
obachtungen iib. einige Basalte am Rhein (Braun-
schweig 1790) 29. 62 (vgl. auch Wittwer Alex.

v. Humboldt, Leipz. 1860, 13ff.) hat erklart
(vornehmlich auf Grand der Angaben des Reisen-
den Pococke, der denselben Weg beschreibt),

dass Strabon nichts als Granit gesehen habe,
dessen Aussenseite schwarz geworden war, und
Buttmann 61if. hat auch aus sprachlichen Griin-

den jene Identiflcierung als unhaltbar erwiesen.
Ebenso bleibt es zweifelhaft, ob wir Strab. XVII
808 : ojto dk &efieXia>v [isxgi fieoov oxeddv xi

fielavog ti&ov eaxiv (die Pyramide des Mykerinos),

if off xai xdg &vtag xazaoxevdCovoi , xofti^ovteg

jxoggco&ev • Sato ydg xwv xijs Alftwjiiag oqwv. xai
x0 axlrjQog etvai xai dvaxaxegyaaxog Tiohvxehr) xrjv

sxgayfiaxetav nagiaxe, an B. zu dehken haben, da
MOrser zu medicinischen Zwecken auch aus andern
harten Steinen hergestellt zu werden pflegten,

und an der Pyramide kein B. verwandt war, son-

dern Granit (Buttmann 99, vgl. Descript. de
l'Egypte V 670. Per rot Hist, de Tart 1 238). Auch
das muss als sehr zweifelhaft bezeichnet werden,
ob der Stein, der unter dem Namen lapis Aethio-
picus mehrfach vorkommt (Herod. II 134 bezeich-
net das Material der unteren Halfte der genann-
ten Pyramide als U&og Atdiomxog), B. sei, wie
friiher oft angenommen wurde; denn wenn auch
Plin. XXXVI 58 Aethiopien als Heimat des 4a-
sanites angiebt, so unterscheidet er doch ebd. 157
diesen vom lapis Aethiopicus, und bei Apoll. Sid.

carm. 11, 17 ist der lapis Aethiops offenbar eine

edle Gesteinsart (Corsi 215 deutet ihn als schwar-
zen Granit). Dass die Agypter sehr friih die ver-

schiedenen B.-Arten, namentlieh schwarzen und
grauen, zu Bildwerken verwandt haben, ist be-

kannt, und es haben sich viele Reste von B.-

Sculpturen erhalten, vgl. Perrot a. a. O. 672.

687. Auch die alexandrinische Kunst bediente
sich des harten und schwer zu bearbeitenden
Steines fur die Sculptur: Plinius XXXVI 58 er-

wahnt die daraus gefertigtc Bildsaule des Nil
(die entsprechende Gruppe im Vatican ist ver-

mutlich eine Copie davon), und auch Pausanias
VIII 24, 12 spricht von den neXavog ?Mov dydX-

fiaxa des Nil. Wegen seiner Harte wurde er auch
besonders zu Reibschalen und MOrsern fur medi-
cinische Zwecke verarbeitet (Plin. XXXVI 147.

157). Hingegen irrt Plinius, wenn er XXXVI 58
angiebt, dass der beruhmte tonende Memnonskoloss
aus basanites gefertigt sei ; derselbe besteht viel-

mehr aus einem quarzigen Sandsteinconglomerat
(Humboldt a. a. O. 57). Auch die rOmische
Kunst hat B., wie die anderen harten Steine

Agyptens, in der Plastik verwendet (namentlieh

fur Portratbusten). Cbersichten fiber B.-Sculp-

turen in unseren Museen finden sich bei Hirt,
Corsi, Platner, Clarac a. a. O.; vgl. auch
Ha user ROm. Mitt. X 97. [Bliimner.]

Basan. 1) Landschaft im Ostjordanland s.

Batanaia Nr. 1.

2) Stadt in Palaestina (Synkell. I 405 Din-

dorf. Georg. Cedren. I 138 Bekker), verderbt aus

Bethsean, einheimischer Name von Skythopolis,

s. d. [Benzinger.]

Basanarai (Ptol. Vn 2, 19), ein hinterindi-

sches Volk oberbalb der Chalkitis am Mittellauf

des Flusses Doanas, also wahrscheinlich eine Ab-
teilung der Moi-Aboriginer Kambogas. Thatsach-
lich gibt es unter diesen eine etwa 16 000 Seelen
zahlende Tribus, Ba.hnar, fiber welche schatzbare
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Nachrichten durch Gamier, Bastian, Navelle,
Morice, Combes u. a. vorliegen; den Sprach-

schatz hat der Missionar Dourisboure gesammelt,
Dictionnair Bahnar-francais, Hongkong 1889. Ba-

sanara stellt die sanskritische Form fiir Ba.hnar
vor. [Tomaschek.]

Basanisai (Baoavioat , auch Bavtoai) , thra-

kisches Volk, Steph. Byz. [Oberhummer.]
Baaaviztjg s. Basalt.

Balanitis s. Batanaia Nr. 1.

Baoavhov Xi&ov 0505, Gebirge im Gebiete

der Arabaigyptioi, zwischen Nil und Rotem Meer,

Ptol. IV 5, 27. Auf die iiberlieferte Ortsbestim-

mung, nach der es siidlich Ton Berenike Nr. 5 ge-

legen hatte, ist wie so oft, nichts zu geben, da
sie bei den vorher genannten Gebirgen, deren

Lage uns bekannt ist, sicher falsch ist. Da aber

die Benennung eines Gebirges nach einem bestimm-
ten Gestein nur Sinn hat, wenn dieses dort ge-

brochen wurde, so kann das B. X. o. nnr das seit

den altesten Zeiten und auch unter rOmischer

Herrschaft ausgebeutete Hammamatgebirge an der

Karawanenstrasse von Keneh nach Koseir sein,

das agyptisch ,Gebirge des bhn = Steines' hiess.

Der hier gebrochene Stein von grosser Harte und
schwarzer, oft auch brauner oder dunkelgriiner

Parbe, wird von den Archaeologen gewOhnlich

Basalt genannt, ist aber nach Fraas (Aus dem
Orient I 36, Stuttg. 1867) eine Art Melaphyr-

diorit; der Name dieses Steins btyn der also dem
viel umstrittencn §aoavizr\g (CIG 5127. Hesych.

Plin. n. h. XXXVI 11. 147. 157; vgl. Keferstein
Beitrage zur Geschichte und Kenntuis des Basalts)

entsprechen muss, war vermutlich das Grundwort
fiir das hebraische baehan ,priifen' (spec. Metalle)

und das griechische (tdoavog, das nach allgemei-

ner Ansicht ein Fremdwort ist; vgl. Buttmann
Mus. d. Altertumswiss. II 53ff. Curtius Griech.

Etymol.e 439 und den Artikel Basalt.
[Sethe.]

Bd.aa.voi, Priifsteine, technisch Priifungsmittel

vor Gericht (Plat. Leg. XII 946 c) , insbesondere

die Folter. Burger waren vor der Folter geschiitzt

durch Volksbeschluss kid Sxa/uavdgiov , And. I

34, und wenn sie dort und bei»Plut. Phok. 35
damit bedroht sind, so ist doch kein Fall der

Anwendung iiberliefert. Gegen freie Nichtbiirger

findet sie sich angewandt bei Staatsverbrechen

(Demosth. XVIII 133. Dein. I 63. Aisch. Ill 224.

Plut. Nik. 30. Thuk. VIII 92. Lys. XIII 59) und
in Blutprocessen (Ant. V 30. Lys. m 33). Bei
Sclaven war die Folter gebrauchlich mitunter als

Strafe (Suid. s. zgo^dg und im zgoyov) oder wenig-
stens Strafverscharfung (Plat. Leg. IX 872 b und
vielleicht Ant. I 20), sehr haufig aber, um ihnen
eine rechtskriiftige Aussage abzugewinnen. Auf
solche durch die Folter erpresste Sclavenaussagen,

die selbst auch p. hiessen (Demosth. LIII 24. Hyp.
bei Harpokr. s.jidaavog), wurde in Athen einhoheres
Gewicht gelegt. als auf die Zeugnisse der Freien i

(Ant. VI 25. Isai. VIII 12. Isokr. XVII 54. De-
mosth. XXX 37. XLVn 8. Lyk. Leokr. 29. Ter.

Hec. V 2, 7, doch vgl. Arist. rhet. 1377a. Ant.
V 31). Der Antrag auf peinliche Befragung er-

folgte in Form einer jigoxXrjoig entweder als Auf-
forderung an den Gegner, seine Sclaven dazu her-

zugeben, oder als Anerbietung der eigenen (And.
I 22. Demosth. XXIX 11. 38. XXXVII 43. 51.

XLV 62. XLVI 21. LIV 27. LIX 122. Isokr.

XVII 15 u. a.; eine solche Urkunde'ist erhalten

Demosth. LIX 124). Sie wurde vor Zeugen an
den Gegner gebracht (Lys. VII 34 und die Or-

kunden Demosth. XLV 61. LIX 123), konnte aber

von demselben ohne rechtlichen Nachteil abge-

lehnt werden. GewOhnlich wurden diese Aussagen
schriftlich aufgesetzt und versiegelt bei der Ana-
krisis zu den Acten gebracht (Demosth. LIII 24),

I doch kommt zuweilen vor, dass die Sclaven erst

vor den Richtern peinlich befragt werden (Demosth.
XLVH 16f. Aisch. II 126). Die Folterung wurde
entweder durch Privatpersonen paoaviorai, fiber

welche man sich geeinigt hatte, vorgenommen, die

auch den dem Sclaven zugefligten Schaden ab-

schatzten (Ant. I 10. V 32. Isokr. XVII 17.

Demosth. XXXVII 40), oder durch den Scharf-

richter und seine Leute (Aisch. II 126. Harpokr.

s. drjfioxoivoe. Etym. M. 265, 23). Eigene Sclaven

) konnte man natiirlich zur Erforschung der Wahr-
heit auch vor einer Klage peinlich befragen (Ant.

V 30f. 45f.). Vgl. Schoemann-Lipsius Att.

Proc.2 889f. Platner Proc. I 237f. Guggen-
heim Die Bedeutung der Folterung im attischen

Processe, Zurich 1882.

Das gewOhnliche Folterwerkzeug war das Bad,
zgoydg, auf welchem der KOrper angebunden, aus-

gerenkt und oft noch geschlagen wurde (Suidas

s. zgoydg. Ar. Pax 451; Plut. 876. Lys. 845. Plut.

iNik. 30. Demosth. XXIX 40. Luk. Tox. 28; ava-

ftfjvai sjii zbv zgoyov Ant. V 40 ; avaflifSa&iv And.
1 43 ;

zgoygetv Ant. 1 20). Der Ausdruck ozgeflXovv

spricht dafiir, dass das Ausrenken durch Drehung
des Bades bewirkt wurde, wobei dann wohl Teile

des Korpers ausserhalb des Bades angebunden
waren. Im Schwunge kann das Bad nicht erhalten

worden sein , etwa wie das des Ixion. An die

Stelle des Bades trat mitunter eine Leiter xXJ/naS

(Ar. Ran. 618. Suid. s. xXt/namieiv). Andere Folter-

(mittel giebt die letzte Aristophanesstelle an.

Beitemeier De origine et ratione quaestionis

per tormenta, Gott. 1783. Guggenheim a. O.

25. [Thalheim.]

Basante, Station im siidlichen Teile von Pan-

nonia inferior auf der Strasse von Siscia nach

Sirmium, den Savus abwarts, LVI m. p. westlich

von Sirmium : Ad Basante Tab. Peut., Bassantis

Geogr. Bav. IV 19 p. 205; ob Caput Basensis

Not. imp. occ. 31 p. 92 auf Bassiana Nr. 2 oder

auf einen Briickenkopf an der Einmundung der

Bosna in die Save zu beziehen sei, lasst sich nicht

entscheiden. Stammt der Name Bosna (in mittel-

alterlichen Urkunden auch Bosana, Bosina, BosTna ;

vgl. to ycogiov Bdocova Const. Porph. de adm.
imp. 32 p. 159, 21) aus dem Altertum, so muss
als illyrische Grundform Bassana angesetzt werden.

Jenes B. dagegen wird eher in der Einmundung
der bosnischen Tolisa in die Save, wo auch der

Bosut einen Arm der Save zusendet, gelegen

haben, der slavische Flussname Bosut entspricht

einem illyrischen Thema Bassant-; vgl. Bacun-
tius. [Tomaschek.]

Basapare s. Bessapara.
Basaro (lucus), Station westlich vom Euphrat,

auf der Strasse vom kleinarmenischen Satala nach

Artaxata, Tab. Peut. XI 1 ed. Mill., vgl. auch

Basoropeda. [Baumgartner.]

Baoagwvayog flaaiXeiov (Ptol. VII 1, 92),
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d. i. Malanga (s. d.) der clravidischen Aruarnoi;
im zweiten Teil des Titels ist skr. naga enthal-

ten, fiir den ersten Teil denkt L assen an Vasara-,

Cunningham an Ma(n)gerika-, beides unsichere

Annahmen. [Tomaschek.]

Bascanon, Ort Agyptens, Geogr. Bav. ni 2.

[Sethe.]

Bascanda, ein Spulnapf einer aus Britannien

stammenden Form, aus Metall, hatte um 85 n.

Chr. seit kurzem in Rom Verbreitung gefunden.
Der Name ist keltisch, Mart. XIV 99. Iuv. XH
46 mit d. Schol. [Mau.]

Basceiandossns (s. Andossus). Dielnschrift
eines im Museum von Toulouse aufbewahrten Al-

tars lautet DEO I BASCEIA jNDOSSO I AN-
DOXIVSfV- S-L-M, J. Sacaze Inscr. anti-

ques des Pyrenees nr. 292 (daselbst weitere Lit-

teratur). Es ist fraglich, ob Baseei Andosso oder
Baseeiandosso zu lesen ist. Der erste Bestandteil

hat sich, wie es scheint, in dem Namen des Fund-
orts (val de Bassioue", territoire communal de Mel-
les) erhalten. Sacaze merkt an, dass Bassia,

Bassi^s, Bassibie" und ahnlich die Namen mehrerer
P}Tenaeenberge lauten. Holder Altkelt. Sprach-
schatz s. Baseei. [Ihm.]

Base., Ort an der Kiiste Tripolitaniens, 69 Mil-

lien ostlich von Leptis Magna, It. Ant. p. 64.

Nach T is sot (Ge'ogr. compared de l'Afrique II

227) das heutige Mersa el-Arar. [Dessau.]

Basentus s. Casuentus.
Basera (Bdarjga, Steph. Byz.), Stadt Phoi-

nikiens, nicht identificiert. [Benzinger.]

Basgidas, Ortschaft an der pontischen Ost-

kiiste, neben Sebastopolis und Damiupolis, Geogr.
Rav. IV 8 p. 169; moglich ware ein Zusammen-
hang mit Abasgia, Abaskos. [Tomaschek.]

Basgoidariza (Baoyoiddgi£a
, var. BaayiSd-

gita), eines der drei namhaftesten unter den von
Mithridates Eupator in Klein-Armenien erbauten
75 Castellen, Strab. XII 555. Der Ort ist nicht

ganz an der Grenze nach Gross-Armenien anzu-

setzen, da a. a. O. die Grenzlage von Scvogia
hervorgehoben wird. [Baumgartner.]

Basibunon (Baoiflowov), Castell, von Iustinian

im Gebirge Rhodope angclegt, Procop. de aed.

IV 11 p. 307 Bonn. '~ [Oberhummer.]
Basich, Hauptling der Hunnen, macht um die

Mitte des 5. Jhdts. einen missgluckten Versuch,
in das Perserreich einzufallen. und tritt spater

in rOmische Dienste, Prise, frg. 8 p. 90.

[Seeck.J

Basila, rfimischcr Beiname, z. B. T. Helvius
Basila (CIL X 5056f.) [P. v. Rohden.]

Basilai (Baotlai), ein den Aconoivai ent-

sprechendes Gettinnenpaar, nur bekannt aus einem
Weihepigramm eines in Argos lebenden Atheners
Namens Archelaos aus dem 2. oder 3. Jhdt. n. Chr.,

Kaibel EpigT. 822, 9; vgl. Usener Gotternamen
222, 12, wo die Form Baailtj, an der auch Ditten-
berger (CIA III 172) Anstoss genommen hatte,

durch eine Reihe von Beispielen belegt ist. S.

Basile. [Kern.]

Basilas, Eponymos in Ankyra unter Tiberius.

CIG 4039. [Kirchner.]

Basile (BaaiXtj). Eine Gottin Namens B. ist

uns nur aus Athen bezeugt. Eine in Athen zwi-

schen Dionysostheater und Ilisos gefundene In-

schrift aus dem J. 418 v. Chr. CL4 IV 2, 53 a

bezeugt ein tsgov und rijisvos der B. und des

Neleus neben einem tsgdv des Kodros und be-

statigt so die Uberlieferung im Cod. Bodleianus

des Platon Charmides 153 a sig zrjv Tavgeov na-
lalorgav zfjr xaravnxgv xov zijg BaoiXrjg hgov
dorjl&ov, v. Wilamowitz-Moellendorff Lec-

tiones epigraphicae 5. E. Curtius Gesammelte
Abhandlungen I 459. Curtius a. a. O. halt da-

nach B. fiir ein ,daemonisches Wesen, in welchem
10 der Ruhm des attischen KOnigstums personificiert

ist'. Aber ein im Juni 1893 in der Nahe von
Neuphaleron gefundenes Votivrelief an Hermes
und die Nymphen ^Erprjfi. agy. 1893 niv. 9. 10)

zwingt zu einem anderen Schlusse. Das Relief

ist auf beiden Seiten sculpiert. Die eine der-

selben (jtiV. 9) zeigt Echelos und B. auf einem
nach links fahrenden, von Hermes geleiteten Vier-

gespann. Die Deutung der drei Figuren ist

gliicklicherweise durch Inschriften gesichert. Ro-
20bert und Ed. Meyer haben (Hermes XXX

1895, 286) darauf hingewiesen, dass auf diesem
Relief die Entfiihrung der B. ganz dem Raube
der Kore entsprechend dargestellt ist, und mit
Recht den Schluss daraus gezogen, dass B. hier

die Herrscherin der Unterwelt, eine Variante der

Persephone bedeutet. B. ist also ftaoilsia, vgl.

Sophokl. Iphig. frg. 289 N. (Hesych. s. paoiXr)).

Steph. Byz. s. 'Aydfi/ista • Xeysrai Sk xal 'Aydfiui},

wg Jigsafleia ngiaflrj xal to fiaoUeta xara avva-

30 Xoitprjv paotttj. Der Teilhaber ihres Heiligtums,

Neleus, ist daher kein anderer als Hades der Er-

barmungslose, und es liegt, wie Ed. Meyer a. a.

O. bemerkt hat, in der That kein Grund vor, den
Kult des Neleus und der B. in Athen fiir jung und
importiert zu halten, wie noch Toepffer Att.

Genealogie 240, 1 annehmen zu miissen glaubte.

Dass Kodros erst nachtraglich hinzugetreten ist,

hat v. Wilamowitz a. a. 0. mit Becht aus dem
Wortlaut der Inschrift CIA IV 2, 53 a geschlossen.

40 Keine Himmelskonigin, wie Usener Gotternamen
230 annimmt, sondern im Gegenteil, eine echt

chthonische Gottin ist die athenische B. S. Basi-
lai und Basileia Nr. 5. [Kern.]

Basileia. 1) BaaiXeta. Var. BiaiXsi, Ort in

Babylonien am Euphrat mit einem von Dareios

gegriindeten Terapel der Artemis. Hier nahm ein

nach Semiramis benannter Canal seinen Anfang,

wahrend der Hauptstrom durch einen Steindamm
kiinstlich gestaut wurde , um die Felder starker

50 zu iiberfiuten, Isid. Charac. 3, Geogr. gr. min. I

246. Es lag vielleicht in der Gegend des heuti-

gen Halebijjeh und Zelebijjeh, Sachau Reise in

Syrien und Mesopotamien-257. 258. Die echte

Form des Namens scheint in der Variante BtmXei

uberliefert, worin Bi das aramaeische Be (Bet)

,Haus' wiedergiebt, welches als erster Teil von

Ortsnamen in den Euphratgegenden besonders

haufig ist. [Fraenkel.]

2) Nach Plinius n. h. XXXVn 35. 36 der

60 Name , welchen Timaios der Insel Abalus (s. d.)

des Pytheas gab, was aber mit n. h. IV 95 nicht

stimmt, wo des Pytheas Basilia mit der Insel

Balcia identificiert wird, die nach dem Zeugnis

des Xenophon von Lampsakos von unermesslicher

GrOsse und drei Tagefahrten vom Ufer der Skythen
entfernt.sein sollte. Auch Diodor V 23 erwahnt
diese Insel B. , welche im Ocean bei Skythien

und gegen Galatien (= Germanien) hin liege, und
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an welche der Bernstein von den Wogen ange-

schwemmt werde, und ebenso hatte Metrodor der

Skepsier von diesem Eiland gesprochen (Plin. n.

h. XXXVII 61). Dass an alien Stellen dieselbe

Bernsteininsel gemeint ist (nach Zenss Die Deut-
schen 270 die Insel Oesel), scheint kaum zweifel-

haft. Die Widerspriiche in den Angaben des

Plinius hat man auf verschiedene Weise zu heben
gesucht. Dass Mullenhoffs Conjectar (s. unter
Abalus) nicht unbedenklich ist, hebt J. Geff-
ken TimaioV Geographie des Westens (Philol.

Untersuch. XIII 1892) 68f. mit Recht hervor.

Geffcken nimmt an, dass Timaios die Insel mit
zwei Namen, dem griechischen und dem barbari-

schen, bei Pytlieas erwiihnt f'and. ,Er fiihrte sie

gleich als B. ein und nannte dann im weiteren Ver-
laufe auch noch den zweiten von Pytheas citierten

Namen. Dies missverstand Plinius oder seine Quelle
und entdeckte in der Angabe falschlich einen
Gegensatz des Timaios und Pytheas'. Sehr kfinst-

lich ist v. Gutschmids Hypothese (Litter. Cen-
tralbl. 1871, 527), Pytheas habe nebeneinander
"Aflalos und fj 'AjiaXrjoia vfjoog gebraucht, welches
letztere in BAAICIA verstiimmelt und dann teils

in BAOIAIA, teils in BAAKIA verlesen wurde.
Zeuss a. 0. scheidet Balcia von B. : Balcia sei

nichts anderes als Skandinavien , wahrscheinlich
die Benennung bei den Aisten, von denen viel-

leicht auch der Name baltisches (weisses) Meer
stamme. Aber vermutlich ist fur Balcia bei Pli- ',

nius und Solin. 19, 6 Abalcia herzustellen und
dies aus Abalus verstiimmelt; vgl. auchG. Hergt
Die Nordlandfahrt des Pytheas (Halle 1893 Diss.)

30ff. und Holder Altkelt. Sprachschatz s. Ba-
atXeia. Zu der Pliniusstelle n. h. IV 94, wo eben-

falls von einer Bernsteininsel die Rede ist, vgl.

den Artikel Baunonia.
3) Basilia, Stadt im Gebiet der Raurici, bei

welcher (Amm. Marcell. XXX 3, 1) Valentinianus
(im J. 374) eine Feste baute : munimentum aedi- <

ficanti prope Basiliam
,
quod appellant aceolae

Bobur. In der Not. Gall. IX 5 (in provincia
Maxima Sequanorum) eivitas Basilimsium, beim
Geogr. Rav. IV 26 p. 231 Baxela, heut Basel.

Longnon Ge"ogr. de la Gaule au Vie siecle 75.

228.

4) Basilia*, Station in Gallia Belgica an der
von Durocortorum (Reims) nach Divodurum (Metz)
ftthrenden Strasse , 10 Millien von ersterem ent-

femt (Itin. Ant. 364). Nach Walckenaer das!
heutige Grand St. Hilaire. [Ihm.]

5) Wahrend der Name BaoiXtj liberhaupt nur
als selbstandiger Kultname uberliefert ist, als

Name einer Variants der Unterweltsherrscherin
in Athen

,
begegnet uns B. nur selten als selb-

standiger Name und zwar an keiner einzigen
Stelle, die fur einen bestimmten Kult ohne wei-

teres etwas Sicheres ergiebt. Vielmehr erscheint
B. wie BaotUi meist als Beiname grosser, mach-
tiger Gottinnen, so der Hera, schon in der Pho- (

ronis frg. 4 Kink. ; im Bundeseid der Boioter und
Phoker, Lolling Athen. Mitt. HI (1878) 19ff.

neben Zeus paodeiig ; auf Kos Paton-Hicks The
inscriptions of Cos nr. 38, 6; auf Lindos IGIns.
I 786, 21; der Artemis bei den Thrakern und
Paioniern Herodot. IV 33 (xjj 'Agxifubi xfj paoi-
Xijlff); der Aphrodite schon bei Empedokles 407 St.

(Kvjiqis fSaoiXeia; bei Propertius V 5, 63 Venus

o regina). Hera B., die Gemahlin des Zeus Ba-
odevg, entspricht genau der rOmischen Iuno Regina
(Monum. Anc. lat. IV 6 = graec. 10 und app. XVIII
22 und Mommsen Res gestae D. Aug. 2 p. 81.
Diels Sibyllinische Blatter 52, 1). Ein Kultbild
der Hera B. schwebt dem Dion von Prusa vor,

als er in seiner ersten KOnigsrede (or. I 70) eine
Allegorie vom KOnigstum entwirft. Nicht richtig
scheinen mir aber die Schlusse zu sein, zu welchen

) Usener Gotternamen 227 gelangt ist. Er glaubt,

dass B. urspriinglich Himmelskonigin bedeute, und
dass diese Vorstellung von dem Augenblick an ge-

geben war, ,als von den Urvatern unserer Volker
die himmlische Ehe oder, um in der Sprache indi-

scher Mythologie zu reden, die Hochzeit des Soma
und der Silrya, als das Vorbild der irdischen er-

dacht wurde' ; er reiht sie also seinen SondergCttern
ein. Cber diesen legos yd/iog urteilt vorsichtig und
mit Berncksichtigung der die Religion stark bestim-

) menden Macht des homerischen Epos P. Kretsch-
mer Einl. in die Gesch. der griech. Sprache 91.

Die Beurteilung der B. ist von der der Baodtf
nicht zu trennen. Zunachst begegnet uns nun B.
an einer Stelle sicher als Beiname der Unterwelts-
gottin (vgl. unter Basilis Nr. 2), namlich auf
einem Goldbliittchen ausThurioi (IGS 1 641), dessen
Verse von orphischer Dichtung beeinflusst sind.

Wichtiger ist das von — djowg x[cp] Zev(k~)iniiq>

xai xuBaoi(X)da geweihte Totenmahlrelief(Conze
S.-Ber. Akad. Wien LXXI 1872, 320. CIA II

1573), das sich jetzt im Museum zu Triest be-

findet, weil unter Zeuxippos kein anderer Gott
als Hades verstanden werden kann (vgl. xXvxo-
nwXog u. s. w.).

Kein Zeugnis aber fuhrt darauf hin, B. mit
Usener als Himmelskonigin xax' igoxrjv zu fassen:
sie ist zunachst gleichbedeutend mit BaoiXrj. Friih

scheint dann diese halb verschollene Unterwelts-
gOttin mit der Meter verschmolzen zu sein. Denn
dies, ist der Schluss, zu dem jetzt G. Loeschcke
Vermutungen zur griech. Kunstgeschichte und zur
Topographie Athens (Dorpater Prog. 1884) 14ff.

hinfuhrt. Loeschcke geht von Diodor III 57
(aus Dionysios Skytobrachion) aus, nach dem Ura-
nos und Titaia-Ge die Eltern der B. und der Rhea
sind. Wegen der grossen Sorgfalt, welche sie der
Erziehung ihrer Briider zuwendet, erhalt B. noch
als Jungfrau den Namen fieydXtj /irjzrjg. Erst
spat vermahlt sie sich mit ihrem Bruder Hyperion
und wird durch ihn Mutter des Helios und der
Selene. Hyperion, Helios und Selene kommen
durch die Eifersucht der Titanen um, B. aber
durchschweift dann mit aufgelOstem Haar und
unter dem Klange von Tympanon und Kymbala
in wildem Taumel die Lande, bis sie unter Donner
und Blitz verschwindet. Von dieser Zeit an wird
sie fur eine Gottin gehalten, der man Altare er-

richtet und einen orgiastischen Kult einsetzt. Mit
Loeschcke darf man aus Diodor schliessen, dass
B. ,zugleich peycdr) firjxrjg hiess und als eine der
Gflttermutter wesensgleiche Gottin orgiastisch ver-

ehrt wurde'. Inschnftlich bezeugt ist der Kult
der &ea BaoiXeia an einem kleinen, Gazette archeol.

VIII (1883) pi. 37 abgebildeten Heiligtum auf
der Insel Thera, CIG II 2465c. Ross Ann. d.

Inst. XHI (1841) 21. Preller-Robert Griech.

Myth. I* 650, 1. Nach den Bemerkungen von
Furtwangler Sammlung Sabouroff II zu Tafel
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CXXXVII (Preller-Robert a. a. 0. 649, 2)

scheint es festzustehen , dass die grosse Gottin
in Kleinasien oft als Schutzerin der Graber ver-

ehrt wurde genau wie Artemis, die griechische

Gottin, welche so oft die Stelle der kleinasiati-

schen Gottermutter vertritt. Es ist eine glanzende
Vermutung Loeschckes a. a. 0., dass unter der

von Kratinos (Schol. Aristoph. Av. 1536) und
Aristophanes Av. 1536ff. erwahnten B. die Meter
zu verstehen ist, und zwar die Meter, welche am
athenischen Markt verehrt wurde , die Schutz-
herrin des Buleuterions. In ihrer Nahe waltet
Artemis Eukleia ihres Amts, und mit Recht hat
Loeschcke 23 an die von Conze Archaeol. Ztg.

XXXVIH (1880) Taf. 1—4 gesammelten Votiv-
reliefs erinnert, auf denen neben der Kybele stets

eine FackelgOttin , Artemis <pa>oq>6gog, erscheint.

Jedenfalls ist bei diesen Reliefs der Gedanke an
den Gotterkreis von Samothrake vOllig fern zu
halten. Die Beziehung auf einen Kult in Athen
empfiehlt schon die Betrachtung der Fundorte und
die Figur des Hermes, den Conze mit Unrecht
als Kadmilos bezeichnet hat. Vgl. 0. Kern in

den von P. Wendland und ihm herausgegebenen
Beitragen zur Geschichte der griech. Philosophie
und Religion 116. In Pergamon gab es einen
Mysterienkult der nrjxrjg V Baodsia: Inschriften

von Pergamon II nr. 334. 481—483, und der Fund
dieser Inschriften hat Loeschckes Hypothese
weiter kraftig unterstiitzt. Zweifellos mit Recht
hat Robert Arch. Jahrb. Ill (1888) 95 auf der

Platte V des pergamenischen Telephosfrieses (S.

93) , welche nach seiner evidenten Deutung die

Griindung der Stadt Pergamon darstellt, in der
in einem tempelartigen, dorischen Gebaude befind-

lichen Frauengestalt die B. erkannt, ,diese so recht

eigentlich das KOnigtum selbst verkOrpernde Gott-
heit.' Dass der Kiinstler des Telephosfrieses dabei
zugleich der apotheosierten nrjxijg xai paotXcia

Apollonis, welche aus Kyzikos, einer dor Haupt-
statten des Kybelekults, stammte, eine Huldigung
darbringen wollte, dflnkt uns ebenso wahrschein-
lich wie Robert a. a. 0. Der ubereilte Versuch
Gerh. Fick^ers (S.-Ber. Akad. Berl. 1894, 1, 97),
die fiaalhaoa der Abcrciusinschrift (s. Avircius)
mit der phrygischen Meter zu identiflcieren , ist

sowohl von theologischer (V. Schultze Theol.
Litteraturbl. XV nr. 18. 19. 30) als auch von
philologischer Seite (Robert Hermes XXIX 1894,
421ff., namentlich 428, 1) zuriickgewiesen worden I

(s. jetzt aber Harnack Teste und Unters. XII 4
[zur Aberciusinschrift]).

Von Dichtern wird der Name B. natiirlich

ausser der Hera und Meter auch anderen Gfittinnen
beigelegt z. B. der Athena, Artemis und Demeter;
die Belege hiefur s. bei Bruchmann Epitheta
deorum und Dieterich Abraxas 81. [Kern.]

6) Uber 2?aat'^«a-Spiele in Lebadeia und an
anderen Orten s. unter Basileus Nr. 2.

Basileides (BaaddS-qs und Baoili&rje). 1) Sohn l

des Eleutherion. Eponymer hoevs in Kos 132
v. Chr. CIG 2501.

2) Sohn des Theoneikes, 'E/ltjvdgxtj; in Tanais
220 n. Chr. Latyschew Inscr. orae sept. Ponti
E. II 430. 431. [Kirchner.l

3) Basilides, libertus Caesaris im J. 49 n. Chr.,

wahrscheinlich Procurator in Agypten, CIG
4956, 35.

4) Basilides, Priester, der dem Vespasian auf
dem Berge Karmel weissagte, Tac. hist. II 78;
vgl. Suet. Vespas. 5.

5) Basilides, vornehmer Agypter, der dem
Vespasian im Serapistempel zu Alexandria erschien,

obwohl er weit entfernt war, Tac. hist. IV 82.

Suet. Vesp. 7 (wo er libertus heisst).

[P. v. Rohden.]

6) Basileides, der vierte Nachfolger des Epi-
Ikuros in der Schulvorstandschaft, Diog. Laert.

X 25.

7) Basileides (der altere) , Stoiker , der nach
seiner Stellung in der Epit. Diog. (Henn. I) zwi-

schen Nestor und Dardanos fur einen Schiiler des

Babyloniers Diogenes und des Antipatros von Tar-
sos gehalten werden muss.

8) Basileides (der jiingere) aus Skythopolis,

Stoiker unter Antoninus Pius, Lehrer des Kaisers

Marcus Aurelius, Hieron. Chron. zu 01. 232. Sync.
1 p. 351. Ob bei Sextus adv. math. VIII 258 dieser

oder der altere Stoiker B. gemeint ist, liesse sich

nur entscheiden, wenn wir wiissten, ob Sextus
den Namen in seiner Quelle vorfand.

[v. Arnim.]

9) Von Milet, Sophist des 2. Jhdts. n. Chr.,

welchem Phrynichos eines der letzten 25 Biicher

seiner oo<pianxfj jigoxagaaxevri widmete; Phot,
bibl. cod. 158 p. 101 a 31. [W. Schmid.]

10) Grammatiker aus unbekannter Zeit, Ver-
! fasser einer Schrift negl 'Oiingixfjs Xsgeoog, von der

nur die Epitome eines gewissen Kratinos citiert

wird, Etym. M. 142 , 27 ag^nXog : . . . naga to

drjXog , SStjXog fieTa jiegiooov xov 7 diSr/Xog xai

xax
1

enkv&iow xov a dloStjXog xai agiCr/Xog eneio-

6d(p xov g. ovxco Kgaxtvog ev xfj imxonfj xmv
BaodslSov niegl 'Oftrjgixijg Xe^soyg und Etym. Gud.
78, 4 (= Cramer An. Par. IV 61, 15) agxxog:

. . . jcaga, ovv to dgxcb agxxog Iv jzXeovao[i(i> xov

i , to eaagxovv lavzqj £qiov ipaol ydg avxo £rjv

xov yetpi&yva ixzdg inuodxxov xgocpijg. ovxco Kga-
xtvog ev xfj sjiixofifj x&v {Saodldcov (1. Baodsidov)
siegi 'Oiir\gixS>v XeS-ecov. [Cohn.]

11) Jurist in der Zeit des Iustinian, Mitglied

der Zehnercommission, welche die erste (nachher

unterdriickte) Redaction des Codex besorgte. In

den betreffenden Constitutionen, welche den Codex
einleiten (Haeo quae necessaria und Summa reip.

kiitio) vom J. 528f. heisst er ex praef. praet.

Orien/is, in Nov. lust. 22 (J. 536?) ex praef.,

ex cons., patrieius und magister s. officii, letz-

teres auch Nov. lust. 79. 85 (J. 539).

[JOrs.1

12) Christlicher .Philosoph' von syriscner Her-

kunft, um 125 in Alexandrien als Haupt einer

gnostischen Schule auftauchend, die sich trotz

der Concurrenz des geistreichen Valentinus und des

rficksichtslos consequenten Marcion fiber 100 Jahre

erhielt. B. hat wesentlich beigetragen, helleni-

schen Geist an die Stelle des wiisten Gemisches
orientalischer Phantasien, das der ursprungliche

Gnosticismus darstellt, zu setzen und etwas wie
ein christliches Lehrsystem vorzubereiten , wenn
auch seine Abraxasspeculationen noch ganz zu dem
Geschmack der alteren— ophitischen — Gnostiker
passen. Das Alte Testament verwarf B. als Offen-

barungsurkunde ; mit Jesus wollte er durch den
Apostel Matthias und den Petrusschfiler Glaukias
in Verbindung stehen, zu dem in seiner Gemein-
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schaft anerkannten ,Evangelium' hat er eine Aus-
legung in 24 Biichern geschrieben. Kirchlicher-

seits hat eine Widerlegung des B. ein Agrippa
Castor unternommen ; bis auf geringe Eeste bei

^
den altesten Vatern ist diese ganze Litteratur

untergegangen. Nach den friiher bekannten Quellen
Tren. adv. omn. haer. I 24, Iff. u. Ps.-Tertull.

adv. haer. c. 4. Epiphan. Panar. XXIIIf. Clem.
Alex, strom. II 8. 20. IV 12 musste man die Ent-
stehung der Welt durch Emanation als basili-

dianische Lehre betrachten ; die umgekehrte Vor-
stelltmg, das Nichts als Anfang und eine fortge-

setzte Evolution, gewinnt man aus Hippolytos
Philosoph. VII 2. 20—27. X 14. Das Datum
dieser Quellenschrift indes, sowie die Unverkenn-
barkeit stoischer und aristotelischer Einflusse nOti-

gen uns, letzteres als eine spatere Form des Ba-
silidianismus anzusehen, Hieron. de vir. ill. 21
und comment, in Amos 3. Vgl. Hilgenfeld
Ketzergeschichte des Urchristentums 195—230.
H. Stahelin Die gnostischen Quellen Hippolyts
1890.

13) Spanischer Bischof um 250 (von Leon,
Astorga oder Merida). Mit seinem Nachbarbischof
Martialis in der deciscben Verfolgung in der
schwersten Form .gefallen', wird er seines Amtes
entsetzt und erhalt einen Sabinus als Nachfolger.

Aber in Eom bei Stephanus (254—257) erreicht

er seine Wiederanerkennung als Bischof, worauf
die betroffene Gemeinde von Cyprian und den afri-

canischen Bischofen Entscheidung erbittet. Diese
fallt trotz Stephanus gegen B. (und Martialis)

aus und wird in einem Synodalschreiben eingehend
gerechtfertigt; Cyprian, epist. 67 ed. Hartel II

735—743, mit Commentar Routh Reliqu. sacrae2

HI 101—108. 150—165.
14) Basileides, um 255 Bischof der libyschen

Pentapolis und in lebhaftem Gedankenaustausch
mit Dionysios von Alexandrien. Seine Briefe hat
schon Eusebios nicht mehr gesehen ; von denen •

des Dionysios an B. ist ein allerdings sehr inte-

ressanter grOsstenteils erhalten. Er tragt in den
Kirchenrechtssammlungen den ungeniigenden Titel

mgi xov fteydXov oafSfldxov noxe XQV duovrjoxi'-

froftcu. Bester Text mit Anmerkungen bei Routh
Reliqu. sacrae 2 III 223—250; v£l. Euseb. hist,

eccl. VII 26, 3 und Hieron. de vir. ill. 69.

[Julich*r.]

BaoiXtf'ioi oder ,konigliche' Skythai, Hdt. IV
20. 22. 56. 57. 59, nannten die pontischen Griechen

,

die grosse Horde, welche Ostlich von den Aucha-
tai und Georgoi und voni Unterlauf des Borysthenes
bis zur Beuge des Tanais sass; das war der zahl-

reichste und tapferste Teil der Skolotoi, welcher
die iibrigen Stamme fur geringer, minder echt

und fur Untergebene (dovXoi IV 20) ansah. Aus
ihrer Mitte, vom Geschlecht der Paralatai, als

dessen Ahnherr der ,Heeresk6nig' Kola-xais gait,

ging stets der Grosskonig feu? hervor; das skolo-

tiscbe Synonym fiir B. mag daher Sdioi gelautet -

haben. Nach dem Sturze der Skythemnacht durch
die Sarmatai erhielt sich noch langere Zeit hin-

durch im Gebiet von Olbia ein schwacher Rest
der koniglichen Horde ; es waren die Sdioi, welche
um 200 v. Chr. unter ihrem Konig Saitapharnes
von den Olbiopoliten xa. Saiga xrjg izaoodov ein-

hoben, CIG 2008. Die Geschichtschreiber der
inithridatischen Kriege erwahnen BaoiXetoi und

Georgoi mitten unter den herrschenden Sarma-
tai, an der Seite der Iazyges, Appian. Mithr. 69.

Strab. VII 306; die Spateren, Mela, Plinius u. a.

kennen die B. oder Basilidai nur aus Herodot;
in die unbekannten Striche des Nordens fiber dem
Tanais setzt Ptol. V 9, 16 Baadtxol Sag/idxai.

[Tomaschek.]

Basileion (BaodsTov) in Athen, war nach Pol-

lux Vin 111 der Ort der Zusammenkunft der
> Phylobasileis und befand sich bei dem Bukoleion,
das nahe dem Prytaneion lag (s. Aristot. 'A&. noX.

3 ; aus ihm Suid. s. aez<ov. Bekk. An. Gr. I 449,

17). Was immer die Bestimmung des Bukoleions
gewesen sein mag, so ist nicht bios Ortlich, son-

dern auch sachlich eine nahe Beziehuiig desselben

zum B. unabweislich ; denn Aristoteles halt das
Bukoleion (vcrmutungsweise) fiir den Sitz des Ar-
chon Basileus in alterer Zeit, und in ihm fand
noch zu Aristoteles Zeit die feierliche Vermah-
'lung der Basilissa mit Dionysos statt. Da nun
Aristoteles auch ausdriicklich die Statte als to vvv
xaJ.ovftsvov BovxoXeiov bezeichnet, so wird man
unter B. einen gresseren Bezirk verstehen miissen,

in dem das (spater) Bukoleion genannte Gebaude
lag. So viel wird sicher stehen; ob und wann
dieser Raum bei dem Gemeindeherd auch den
wirklichen Konigen gedient hat, bleibt Sache der

Vermutung; dariiber s. Wachsmuth Stadt Athen
I 468. Curtius Stadtgesch. v. Ath. 51. Preu-
ner in Roschers mythol. Lex. I 2637. Poland
in Griech. Stud. Lipsius dargebr. 82f.

[Wachsmuth.]
Basileios (Baodswg). 1) Valerius Maximus

Basilius s. Maximus.
2) Memorialis im J. 343, Epiph. haer. 71, 1

p. 830 a.

3) Spanier (Zosim. V 40, 2), Proconsul (Phot,

bibl. 165 p. 108 b 1). Comes sacrarum largitio-

num bei Gratian 379—383 (Symm. rel. 34, 6. Cod.
Theod. IV 20, 1. XI 30, 40. XH 1, 101), Prae-

fectus urbis Romae 395 (Cod. Theod. VII 24).

Bei der Belagerung Roms im J. 408 schickte ihn

der Senat als Gesandten an Honorius (Zosim. V
40, 2). An ihn richtete Himerios zwei Decla-

mationen (Phot. a. O.).

4) Comes sacrarum largitionum im J. 407,
Cod. Theod. XI 12, 4.

5) Bagaudenfiihrer in Hispania Tarraconensis,

lasst 449 in der Kirche zu Turiasso die Foderaten
durch seine Bande ermorden, wobei auch der

Bischof der Stadt Leo seinen Tod fand, und
liindert im Juli desselben Jahres gemcinsam mit
em SuebenkOnige Rechiarius das Gebiet von

Caesaraugusta, Hydat. chron. 141. 142.

6) Flavius Caecina Decius Basilius (der erste

Name De Rossi Inscr. urb. Rom. christ. I

810, die ubrigen Apoll. Sid. ep. I 9, 2. 4.

Dessau 810), Praefectus praetorio Italiae im
J. 458 (Nov. Maior. 2. 6. 7. Dessau 810), be-

kleidete dieselbe Wiirde verbunden mit dem Pa-
triciat auch 463—465 (Nov. Sev. 1. 2), Consul
463 (De Rossi a. O. p. 490). Seine Charakter-
schilderung bei Apoll. Sidon. epist. I 9, 2ff.

[Seeck.J

7) Flavius Caecina Decius Maximus Basilius,

Consul 480, in der Regel heisst dies Consulat:

{Flavw} Basilio iuniore eonsule. Vgl. de Rossi
Inscr. christ. I 492. Wohl derselbe, an den Cod.
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lust. V 8, 2. IX 5, 1 (486) als Praef. Praet. ge-

richtet sind?

8) Flavius Basilius Iunior, auch Anicius Fau-
stus Albinus B. (vgl. de Rossi Inscr. christ. I

p. 492), Consul des Jahres 541, der letzte Private,

der Consul war; von 542 bis zum Consulate Iu-

stins II. findet sich deshalb in Urkunden, In-

schriften, Chroniken etc. regelmassig die Datie-

rung post consulatum (p. a.) (Flavii) Basilii

(Iunioris) v. c. Procop. Goth. HI 20 p. 363 nennt
unter den bei der Einnahme Roms durch Totilas

fliehenden Vornehmen einen Patricier B.

9) Ein B. wurde unter Theoderich der Magie
angeklagt, Cassiod. var. IV 22. 24. Greg. M.
Dial. I 4.

10) Ein B. vir speetabilis wird erwahnt bei

Cassiod. var. II 11. Ill 40. Mommsen weist

im Index seiner Ausgabe darauf hin, dass nach
Boethius consol. phil. I 4 ein B. , vielleicht der-

selbe, unter den Anklagern des Boethius war.

[Hartmann.]

11) Ein Basilius als Anakreontiker wird ver-

zeichnet in altera litterargeschichtlichen Werken
und Ausgaben (Brunck Anal.), sowie in der ersten

Bearbeitung dieser Encyklopadie I 2 S. 945. 2283,

wo Teuffel vermutet, dass er ,ein christlicher

Schriftsteller' gewesen sei. Seine Existenz beruht

aber einzig und allein auf einer vor Rose falsch

gelesenen Rand-Beischrift des Palatinus zu Ana-
creont. 2 p. 2 Rose (p. 2 Hanss.) xov avxov fiaodi'Q

(= paediKov), s. Bd. I S. 2047, 35. Mit Un-
recht hat Bergk, dem Roses Lesung schon vor-

lag, in der letzten Bearbeitung der Lyrici in
297 zu dem Vermittlungsvorschlag seine Zuflucht

genommen, dass der Mann vielleicht Basilikos ge-

heissen habe. Es bleibt bei Roses Entscheidung:

procul ergo Basilius ille poeta novelhts, quern
notissimum. . . compendium . . ignorantes ex hoc

loco effinxerunt qui quod principium est philo-

logiae legere nescierunt Brunck Levesque et ceteri.

In dem Katalog der Anakreontiker bei Han ssen
Philol. Suppl. Y fehlt dieser B. mit Recht.

[Crusius.]

12) Unter dem Titel Nav/iaxixd ovvxax^hta
naoa Baodctov naxQixiov xal izaoaxoificoftevov

iiberliefert allein die durch Ambros. B 119 Sup.

vertretene, dem 10./11. Jhdt. angehdrige Samm-
lung von Kriegsschriftstellern (alle ubrigen be-

kannten Hss. des Werkes stammen mittelbar oder

unmittelbar aus dem Ambros.) die sechs ersten

Kapitel und den Anfang des siebenten einer grosser

angelegten Schrift, deren Fortsetzung infolge des

Ausschneidens von Blattern im Ambros. verloren

ist. Der ursprungliche Umfang der Schrift lasst

sich nur nach der Kapitelzahlung am Rande,
welche die Reste zweier ausgeschnittenen Blatter

bewahrt haben, auf mindestens funfzehn Kapitel

bestimmen. Wieviel etwa hierauf noch folgte.

entzieht sich unserer Kenntnis: die ausgeschnit-

tenen Blatter waren die letzten eines Heftes; ob

die Schrift nicht auch noch auf ein folgendes,

verlorenes Heft ubergriff, lasst sich nicht fest-

stellen, ist jedoch bei dem Umfang der Einleitung

nicht unwahrscheinlich.

Die sechs erhaltenen Kapitel bilden nur eine

Einleitung fiber die Teile des Schiffes, die ver-

schiedenen Benennungen der Kriegsschiffe und
ihrer Befehlshaber, die notwendigen Eigenschaften

des Seesoldaten, die Ausriistung der Schiffe und
die bei den IoxoqixoC gebrauchten Ausdrucke. Mit
dem siebenten geht der Verfasser erst auf die

Behandlung des Stoffes selbst, die Arten der sia-

gaxd^ete ein, und hievon sind nur die folgenden

Worte (die Schlnsszeilen des Blattes) erhalten;

f . Nav/ia)iLas ftagdxag'ig xvxXitttf. KvxXixov xaXsT-

xai to a%i](ta xijs Taverns, oxav xo~> fiij dtddvai

Siexnlovv. Fabricius hat diese Worte nicht,

weil sie in seiner Vorlage, wie in alien jiingeren

Abschriften fehlen. Auch die Einteilung in sieben

Kapitel bei Fabricius stammt hieraus : im Am-
bros. ist — der Uberschrift entsprechend — Kap.
II mit I vereinigt.

Die Sprache ist in Wendungen und Ausdrlicken

vollkommen byzantinisch.

Der Verfasser hat nach der Vorrede ix xoX-

Xwv (iev toxogteov, noXXcov Si oTQaTtjyixcov geschOpft

(vgl. Kap. n sv Toiq iaxoQTjoaoi . . . svoo/tev. Kap. VI
xcov Xe^soiv xojv iv xoig ioxooixoTg Tsxay/iBvmv Trjv

diat.d<pr)oiv). Eine Vorlage war wohl das Ono-
mastikon des Pollux (vgl. besonders den Schluss

von Kap. II mit Poll. I 83); doch laufen Miss-

verstandnisse mit unter (vgl. Kap. I oxdoa mit
Poll. I 85 oteToa; s. auch Poll. VII 121 und
Hesych. s. oaeioa). Auf Beniitzung der Taktik
Kaiser Leos VI. (886—91 1) lasst u. a. der Vergleich

von Kap. EI Anfang mit Leo XIX 12 schliessen.

Dass der Verfasser litterarische Bildung besass,

zeigen auch die Anfuhrungen aus Homer. Aus
der Vorrede erfahren wir ferner , dass der Ver-

fasser <5i' foxoXfjg eines hochstehenden Mannes
schreibt (vgl. auch die bald nach dem Anfange
stehenden Worte xal Tavzd fioi dldcog vsavisuso&ai) ;

er preist ihn als axQarrjyixmxaxog und xaxoQ&oy-

fiaai naai xoofiov/xsvog, 6 xgaTaTog fisgdncov xov

xgaxalov flaadiwg r\fia>v , 6 xov aocpaXovq aocpa-

Xf/s VJirjQExr/g . . . 6 xoig xax' tjjieiQov aycorlofiaot

xal avxov; paodeag evcpQavag u. s. w.

In gleicher Weise wendet sich eine der Schrift

vorgesetzte Widmung von zwolf Versen offenbar

an den namlichen Mann; sie feiert ihn als Be-

sieger des Xa/ifidav (Seif Addawlah, Herrscher

von Haleb, 916—967) und fordert ihn zugleich

auf, an der Hand der nachfolgenden Schrift Kreta
zu befreien. Diese Widmung — gleichviel, wer
ihr Verfasser ist — ist zweifellos der Schrift bei

ihrem Erscheinen mitgegeben (vgl. auch die eben-

falls im Ambros. dem xaxxixov des Urbikios vor-

gesetzten Epigramme; R. Forster Herm. XII
1877, 462f.). Nun hat aber die friiher vergeb-

lich versuchte Eroberung von Kreta durch Ni-

kephoros Phokas 960/61 stattgefunden (Muralt
Chronogr. Byzant. 533. Hirsch Byzant. Stud.

299f. Weil Gesch. d. Chalifen ni 17). Die Ab-
fassung unserer Schrift fallt also zwischen das

J. 960 und einen vorhergegangenen Sieg fiber

Seif Addawlah durch denjenigen, dem die Schrift

gewidmet ist.

i Der naheliegende Schluss, dass Nikephoros

Phokas, der Seif Addawlah friiher geschlagen hatte,

und auf den die Lobeserhebungen der Widmung
und der Vorrede sehr gut passen wiirden, die-

jenige Person sei, welche die Schrift veranlasst

habe, wird abgewiesen dadurch, dass die Wid-
mung im voiletzten Verse an einen B. (bei Fa-
bricius stent falsch fiaodug jiedlov statt Ba-
adeie jiedov, wie Muratori richtig giebt) sich
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wendet. In diesern haben wir also den gepriesenen
Feldherrn zu erkennen. Nach Theophan. contin.
VI 44 p. 287 D hat aber der naxoixiog xai aaga-
xoificb/tsvog BamXewg Seif Addawlah geschlagen
958/59 (vgl. Abul Mahasin Annalea II 1, 346.
Elm akin Hist. Saracen. 230. Constant. Porph.
de adm. imp. 50. Theoph. cont. VI 9 p. 275 C.
Cedren. p. 636 A. 640 A. Zonar. XVI 22. Muralt
518. 519. 529. Hirsch 115. 287. 290. Weil 16.

Rambaud L'empire grec au Xe siecle 38f. 421.
427. Hirseh K. Constantin VII. Porph. 14. 15.

18). Demnach ist die Schrift diesem B. gewidmet
und ihre Abfassungszeit fallt in die J. 959/60.
Daraus ergiebt sich als unabweisliche Folgerung,
dass dieser B. nicht mehr als Verf'asser angesehen
werden kann: der Name des Auftraggebers ist

statt desjenigen des vielleicht von Anfang an un-
bekannten Verfassers der Schrift vorgesetzt wor-
den (vgl. das ahnliche Verhaltnis bei Nikephoros
Phokas it. 3tagadgo/j.^e xoU/xov ed. Bonn. XXIII

!

119 A). Die Schrift ist also als anonym zu be-
trachten.

Litteratur: Einzige Ausgabe bei Pabricius
Bibl. Graeca VIII (1717) 136ff. (fehlerhafter Ab-
druck nach einer jungen Abschrift) ; nicht wieder-
holt in der Ausgabe von Harles. Naudaeus
Syntagma de studio milit. (Rom. 1637) 531 =
N. Bibliogr. milit. cura Schubarti (Jen. 1683)
63 = CreniusDeerudit. compar. tractatus (Lugd.
Bat. 1699) 501f. Muratori Antiquitates Ital. 2

II 540ff. (Abdruck der Widmung nach dem Am-
bros.). Reiske zu Constant. Porph. de cerimon.
aulae byzant. 350 C ed. Bonn. II 711f. Haase
Jahrb. f. Philol. XIV 1835, 111 ; De milit. scri-

ptor. edit, instit. (Berol. 1847) 19f. Graux No-
tices sommaires des mss. grecs de Copenhague
(Par. 1879) 42 (vgl. Anm. 3 zu S. 41). Pestgabe
z. 3. Sacularf. d. Univ. Wiirzburg v. Gramich,
Haupt, Mflller (1882) 22. 27ff. Jahns Gesch.
d. Kriegswiss. (Munch., Lpzg. 1889) I 176. Vgl. 4
Pincati La pugna navale antica. S. A. a. Riv.
nmrittima XII 1879, 3. trim. 5ff. (Griech. Uber-
setz. u. d. Tit. 'H'Ao%aia Navfiaxiaf v. Petres,
Athen 1881). Jahns Gesch. d. Kriegswes. Techn.
Thl. (Lpzg. 1880) 1230f. Breusing Nautik 1886.
(Franzos. Bearbeitung von Vars 1887). Droysen
in Hermanns Lehrb. d. griech. Ant. II 2, 271ff.

Bauer Handb. d. klass. Altertumswiss. 2 IV 1, 2.

359ff. 458ff. [K. K. Mflller.]

13) Diakon und Archimandrit in Const anti- 5
nopel, gemeinsam mit dem Lector und Mflnch
Thalassios Verfasser einer umfanglichen Bittschrift
an die Kaiser Theodosius und Valentinian, worin
im Namen des christlichen Monchtums urn 429
Einschreiten gegen die Irrlehre des Nestorius
gefordert wird. S. die Conciliensammlungen, bei
Harduin Concil. Collectio I 1335—1340. Ob
dieser B. identisch ist mit dem auf der Rauber-
synode 449 anwesenden Bischof B. von Philippo-
polis , einem der Adressaten des kaiserlichen 6'

Schreibens vom J. 458, nnd ob eins von den hsL
nur mit dem Namen B. versehenen Schriftstucken
auf diesen zuriickgeht, ist nicht auszumachen.

14) Basileios von Ankyra in Galatien (nach
Sokr. hist. eccl. II 42 auch Baodag genannt),
Bischof seiner Vaterstadt nach Absetzung des Mar-
cellus von ca. 336—360. Nach Hieron. de vir. ill.

89 war er artis medicinae gnarm und hat unter

anderem ein Buch gegen Marcellus und eins de
virginitate geschrieben. Ausser Synodalschreiben.
die gewiss von ihm verfasst worden sind (Epiphan.
Panar. LXXIII), ist dies alles untergegangen. B.
ist einer der gescheitesten und einflussreichsten
Theologen aus der Zeit des Constantius. Den
Ruhm, den Ketzer Photeinos glanzend widerlegfc
zu haben, hat ihm auch die spatere Orthodoxie
(Epiphan. LXXI) nicht angetastet, und Gegner

0 wie Theodoret reden von ihm nicht ohne Achtung;
die argen Beschuldigungen, die 360 seine Ab-
setzung und Verbannung nach Illyrien (urn 364
diirfte er im Exil gestorben sein) herbeifuhrten,
werden im wesentlichen Erflndungen des Partei-
hasses sein. B. war neben Eustathios von Sebaste
und Georgios von Laodicea ein Haupt der Semia-
rianer, die das nicaenische 6/xoovoiog durch Spoiov-
atos zu ersetzen wiinschten, aber nach vielen Er-
folgen gegentiber den Extremen, den Nicaenern

0 wie den Arianern — 358 beherrschen sie unter
der Gunst des Kaisers fast die gesamte Ostliche
Kirche — schliesslich von den vereinigten Ho-
moeern und Anomoeern, den Gegnern einer Aus-
sage Aber die ovoia des Sohnes im Bekenntnis,
verdrangt wurden. Vgl. die Kirchengeschich-
ten von Sokrates, Sozomenos, Theodoret und
Philostorgios. Harnack Dogmengesch. II 246
—289.

15) Basileios ,der Grosse', Bischof von Caesarea
0 in Kappadokien, mit seinem jiingeren Bruder Gregor
von Nyssa und seinem Freunde Gregor von Na-
zianz das Dreigestirn der grossen Kappadokier bil

dend, gestorben noch nicht fiinfzigjahrig 1. Januar
379. Er war der alteste Sohn in einer reichen,
vornehmen und hochgebildeten Pamilie, die schon
seit mehreren Generationen dem Christentum an-
hing; besonderen Einfluss haben auf den zarten
und gemiltvollen Knaben seine Mutter Emmelia
und seine Grossmutter Macrina gewonnen. Seine

) Jugend verbrachte er in dem pontischen Neocaesa-
rea, wohin sein gleichnamiger Vater als Rhetor
iibergesiedelt war; um sich eine vollkommene Bil-
dung nach den Anforderungen der Zeit anzueignen,
besuchte er wohl iiber ein Jahrzehnt lang die
Schulen der berflhmtesten Rhetoren, Sophisten und
Philosophen in Caesarea, Constantinopel und Athen.
Die von Gregor von Nazianz, der ihm in dieser
Periode nahe tfat, dem gestorbenen Freunde ge-
widmete Gedachtnisrede enthalt viele Ziige, die

) iiber die Eigentumlichkeiten des damaligen Univer-
sitatsleben geradeso wertvolle Aufklarung geben
wie fiber die Entwicklung der beiden Studieren-
den. Bald nach der Heimkehr 359 beschloss er
auf alle weltlichen Ehren und Einkunfte zu ver-

zichten, er liess sich in Caesarea taufen, besuchte
die syrischen und agyptischen Monche und ver-

pflanzte durch sein Wort und Beispiel das Monch-
tum nach dem Pontus, wo er unweit Neocaesarea
zugleich Askese, wissenschaftliche Arbeit und ver-
itrauten Austausch mit Familiengenossen und
Freunden zu pflegen wusste. Um 364 liess er
sich zum Presbyter im kappadokischen Caesarea
ordinieren ; zum Dank fur die aufopfernde Treue,
die er in Zeiten schwerer Not der Gemeinde be-
wiesen und fur den unerschfltterlichen Mut, mit
dem er alien Anstrengungen des arianischen Kai-
sers Valens zum Trotz sie bei dem nicaenischen
Glauben erhalten hatte, wahlte man ihn 370 nach
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dem Tode des Eusebios zum Bischof und dadurch

zum Metropoliten von Kappadokien. Peinliche

ErOrterungen iiber die Grenzen seiner Jurisdiction,

iiber Ehrlichkeit und Rechtglaubigkeit seiner Col-

legen, fiber dogmatische, kirchenrechtliche und
etbische Streitfragen scheinen die letzten acht

Jahre seines Lebens fast auszufiillen; etwa 250
Briefe besitzen wir allein aus der Zeit seines

Episkopats: es sind lauter echte Briefe, und ge-

radezu bewunderungswiirdig sind die Ruhe und
der Tact, womit er die verschiedenartigsten Frage-

steller zu befriedigen versteht. Unter den Epi-

stolographen des Altertums ist B. sicher einer der

vornehmsten; iibrigens hat erst sein Freund Gre-

gor von Nazianz die Briefe zu sammeln begonnen,

manches ist ihm entgangen, ihm und Spateren

aber auch Unechtes wie die Correspondenz zwi-

schen B. und Libanios untergeschliipft.

Hohes Ansehen genoss B. auch als Prediger,

mit Recht, denn wenn er auch nach unserem Ge-

schmack zu wortreich und rhetorisierend spricht,

so verfiigt er doch iiber eigene Gedanken; und
man hat den Eindruck, dass er Anerkennung die-

ser Gedanken und nicht Bewunderung seiner Be-

redsamkeit beim HOrer oder Leser erreichen will.

Es ist merkwiirdig, dass wir von ihm nur 24
sicher echte Homilien noch besitzen. Diese sind

allerdings dem Charakter wie dem Umfang nach
moglichst mannigfaltig: eine auf die Martyrerin

Iuletta, eine iiber Lukas 12, 18, eine Qrj&tTaa sv

li/jup xai avxfiai , eine on ovx laziv aizioe xcov

xaxatv 6 tieog , eine sis to ayiov fiwnxiofia , eine

xeoi rp&ovov, eine gegen die Sabellianer und Arius

und die Anomoeer; am beruhmtesten ist wohl
nr. 19 geworden, die mehrmals auch separat heraus-

gegeben worden ist, zrgos xovg veovg oitwg av If

'EXXtjvixcov dxpeXoTvxo Xoycov. Eine so dankbare
Wiirdigung der klassischen Schriftwerke und der in

ihn en gegebenen Bildungsmittel hat in der patri-

stischen Litteratur nicht ihresgleichen ; sie wiegt

um so schwerer, als sie aus dem Munde des Monchs-
heiligen kommt, der fur die griechischen Menche
ungefahr dasselbe bedeutet wie Benedict von Nur-
sia fur die abendlandischen. Namlich die noch
heute in der griechischen Monchswelt giiltigen

Regeln stammen von B. , sie entwickeln in der

Form von Antworten auf kurze Fragen die Grund-
satze des asketischen Lebens und ihre Conse-

quenzen; sie sind in zwei Reihen verteilt, 55
ogoi xaxa nXdxog und 313 6'got xar

1

tTiixofirpi

:

Ausserdem hat B. noch andere asketische Trac-

tate, z. B. Trngaiveoi; asgi ajz<yiayijs piov xai zc-

/.eicQOccog Tivcvfiazixijs , schon fruh zu einer ge-

sonderten Sammlung zusammengenommen, deren

Kern jetzt die fj&ixa bilden, 80 Regeln — die

meisten mit Unterabteilungen, z. B. oooj 80 hat
22 xe<pd?.aia — , ethische Thesen, belegt mit Bibel-

stellen (z. B. doog 38 : oxi 6ei zov Xgiaziavov xai

zrjv el; rovg &&e?.(povg dtt-icootv a&6(wfiov xai

Torigar TioitTodai, belegt mit Joh. 6, 8— 11. Luc.

10, 38—42).
Auch als Exeget zahlte B. zu den Meistern

seiner Kirche ; damit hangt zusammen, dass viele

minderwertige Arbeiten dieser Art sich unter seinem
Namen die Existenz gesichert haben. Zweifellos

echt sind 9 schon von Hieronymus gepriesene und
fruh ins Lateinisehe ubersetzte Homilien iiber das

Sechstagewerk (d. h. Genesis 1, 1—26) und 15

Homilien iiber Stiicke aus dem Psalter: hier ist

die Homilie eine hergebrachte Form fur die Aus-

legung, deren Starke naturlich nicht gerade in

grammatisch-historischer Exactheit beruht. Der
Schiiler des Origenes verleugnet sich nicht ganz,

wie wir denn auch dem B. — sein Freund Gre-

gor unterstutzte ihn bei dem Werk — die un-

schatzbare <[>ikoxaUa verdanken, die Blumenlese

von wichtigen Abschnitten aus den Buchern des

Origenes (neueste Ausgabe von Robinson, Cam-
bridge 1893). In grossem Zusammenhange hat

B. die nicaenische Theologie ebensowohl verteidigt

wie weiterentwickelt in den beiden Werken gegen
Eunomios und iiber den heiligen Geist. Sein

'AraTQSxztxds zov 'AnoXoyrjxixov zov dvaoefiovg Evvo-

fi£ov scheint noch in seine Anachoretenzeit zu

fallen; urspriinglich war er sicher nur auf drei

Bucher berechnet, die Bflcher vier und flinf, die

in alien Ausgaben folgen, kOnntenhOchstens spater

vom Verfasser angehangt sein; doch spricht vieles

gegen die Echtheit, und J. Draseke in v. Geb-
hardt und Harnack Texte u. Untersuchungen

z. Gesch. d. altchristl. Litteratur VH 3. 4, 1892,

122—138 will in ihnen den verloren geglaubten

'ArziQQrjzixog xat' Evvopiiov des Apollinarios von

Laodicea wiedererkennen. Zu den reifsteh Arbei-

ten des B. gehort das um 375 dem Amphilochios

von Ikonion gewidmete sreot zov ayiov nvivfiaxog,

worin er die Homousie des hi. Geistes mit dem
Vater als Lehre der Schrift und der Vater er-

weist, iibrigens mit leisen Anzeichen einer nicht

schlechthin athanasianischen Entwicklung. Was
an der sog. ,Liturgie des hi. Basilius', die in

griechischen, arabischen, syrischen, koptischen und
slavischen Texten vorhanden ist, etwa auf B. zu-

riickgeht, ist ohne neue Forschungen nicht .fest-

zustellen ; iiberhaupt fehlt es zwar nicht an Uber-

setzungen der Werke des B. in die modernen

Sprachen, wohl aber an zuverlassigen und ran-

fassenden Untersuchungen iiber seine Arbeiten,

deren Uberlieferung und ihren Einfluss auf die

Kirche. Aus Catenen und Florilegien wurde wohl

noch manches verlorene Gut dem B. zuruckgestellt

werden konnen. Die beste Ausgabe seiner Werke
ist die der Mauriner J. Garhier und Pr. Maran,
Paris 1721— 1730 ;

nachgedruckt mit Erganzungen

in Migne Patrolog. gr. XXIX—XXXII 1857.

Von zweifelhafter Autenthie sind die von J. B.

Pitra veroffentlichten B.-Fragmente : Analecta

sacra et classica, Paris 1888 I 76-110. Vgl. Fr. und

P. Boh ringer Die Kirche Christi u. ihre Zeugen2

VH 1, Stuttg. 1875, 1—184. A. Jahnius Ba-

silius M. Plotinizans, Bern 1838. E. Fialon
Etude historique et litte'raire sur St. Basile, Paris

1869. Dorgens Der h. Bas. und die klassischen

Studien, Lpz. 1857.

16) Basileios 6 KiXt^, ein Zeitgenosse der Kaiser

Anastasius, Iustin I. und Iustinian, Presbyter in

Antiochien und spater Bischof von Eirenopolis in

i Kilikien. Nach Photios bibl. cod. 42 verfasste er

eine (verlorene) ixxXrjoiaaxixij lozooia in 3 Buchern,

deren zweites — nur dies lag dem Photios vor

— von 483—518 reicht ; da das erste im J. 450

zu beginnen scheint, diirfte das dritte etwa bis

540 gereicht haben. Das breit und uniibersichtlich

geschriebene Werk enthielt viele QueEenbelege,

namentlich Briefe von BischSfen ; vielleicht stam-

men dorther die zahlreichen unechten(?) Briefe
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gegen Petrus Pullo; vgl. Art. Antheon. Fruher
schon hatte B. eine dramatisch angelegte Streit-
schrift gegen Johannes, spateren Biachof von Sky-
thopolis, in 16 Biichern verfasst, Phot. cod. 107,
darin vertritt er in leidenschaftlicher Weise die
antiochenische Theologie, so dass sein Gegner und
Photios ihn des Nestorianismus beschuldigen. Ja
cod. 95 spricht Photios die Vermutung aus, dieser
B. sei der Verfasser einer anonym unter dem
heuchlerisehen Titel xaxa Neaxogiov erschienenen ]

Schrift, welche den erwahnten Johannes veran-
lasste, sein zwOlfbandiges Werk xaxa xwv daio-
axioxmv xrjg exxXtjaiag zu publicieren; vgl. Loofs
Leontius von Byzanz in v. Gebhardt und Har-
nack Texte und Untersuch. Ill 1, 271 N. Aber
jNestorianer' und Bekampfer des Dyophysitismus
kann B. nicht zugleich gewesen sein. Suidas s.

BaolXeios, der ihn viel gfinstiger beurteilt, schreibt
ihm eine Streitschrift gegen eineD Presbyter Ar-
chelaus in Colonia zu.

" <

17) Basileios, Bischof von Seleukeia, der Me-
tropolis von Isaurien, um 435—460. Er ist nicht
zu identiflcieren mit dem Landsmann und Studien-
genossen des Chrysostomos B., den wir aus dessen
Bflchern jtegi iegwovvTjg kennen (so Photios bibl.
c. 168 und Suidas), ebensowenig mit dem Monchs-
heiligen B. in der Nahe von Seleukobelos , dem
Junger des Markianos in Theodorets <pdo&eog
hxogia III (Opp. ed. Schulze III 1148f.). Auf der
Synode zu Constantinopel 448 hilft er den Euty- g
ches wegen Ketzerei verdammen, ist aber auf der
Raubersynode 449 an den entgegengesetzten Be-
schlussen beteiligt. 451 zu Chalkedon entgeht er
der Absetzung durch nochmaligen Meinungswech-
sel; 458 giebt er in der Proteriosangelegenheit
im Namen der isaurischen BischOfe eine orthodoxe
Erklarung an Kaiser Leo ab. Photios kennt von
ihm 15 geistliche Reden; die Edit, princ. seiner
Werke (Heidelberg 1596 besorgt von Andr. S ch o 1 1)
enthalt deren 44, unter denen freilich einige von A
zweifelhafter Echtheit sind, die dxddei^ig xaxa
'JovSatmv p. 316—335 ist sicher spateren Ur-
sprungs. Die rhetorische Begabung des B. ist
nicht gering, aber er halt mit den Ornamenten
nicht Mass und versteht es nicht zu erwarmen;
in den Gedanken zeigt sich wenjg Originelles!
Unter den anderen litterarischen Arbeiten des B.
hebt Photios noch ein Gedicht hervor auf die
igya xai a&Xa xai vixrfxrjgia der Protomartyrin
Thekla. Diese Dichtung scheint verloren ; die 1608 5i

in Antwerpen veroffentlichten zwei Biicher avy-
YQcupixQ xagaxxijgi de vita ac miraculis D. The-
clae konnen unsenn B. nicht mit Sicherheit zu
geschrieben werden. S. Migne Patrolog. graec.
LXXXV 9—618. Tillemont Memoires XV 340
—347. Lipsius D. apokryphen Apostelgesehich-
ten u. Apostellegenden n 1, 426. [Jiilicher.]

BaaiXetog jioxa/j.6g s. Balicha.
BaoiXicov cpgovQiov, Bergfestung in der Nahe

von Amida. Von Iustinian gebaut, um wohl-
habende Dflrfer am Pusse des Berges vor persi-
schen Uberfallen zu sichern, Proc. de aedif. II 4
(in 223 Bonn.). [Baumgartner.]

Basileus ifiaaiXevg) ist seiner etymologischen
Bedeutung nach dunkel, G. Cnrtius deutet es
als .Herzog' von Wurzel pa und ionisch Xev = Xao
(Griech. Etym.5 362; Kh. Mus. IV 258), ahnlich
G. Meyer, nur dass er die Wurzel fia mit pooxco

zusammenstellt und dasselbe durch ,Volkerhirte'
wiedergiebt (Griech. Gramm.2 65, 2), wahrend
Ad. Kuhn (Indische Studien I 334) den zweiten
Teil aus Aafa = Stein ableitet, also ,Steinbetreter',
was aus der germanischen Sitte, dass der neue
Konig von einem Steine aus sich dem Volke zeigte.
erklart wird.

1) Jedenfalls, wie man sich den Namen auch
deuten mag, B. bezeichnete seit Homer den ge-
setzmassigen Volksherrscher , den (meistenteils)
erblichen Konig (Etym. Gud. 105, 24 : 6 naxgo&ev
rj ex yhovg xfjv agxw h<»v; vgl. Suid.). Mit der
Zeit naben aber Name und Begriff in ihrer An-
wendung sowohl inner- als ausserhalb der helle-
nischen Welt manche Erweiterung erfahren, so
dass Aristoteles ffinf Arten der paadela unter-
scheidet, wobei er noch die Verwendung des Namens
als Amtstitel von Magistraten beiseite lasst (Pol.
Ill 1285 a. b). Wenn man die etwas unbestimrnte

:0 Tiafijiaodeia (die nur ideal ist) und die nur un-
eigentlich als Konigtum bezeichnete Aisymnetie
nicht berucksichtigt , bleiben noch drei Arten:
das Kflnigtum der heroischen Zeit, das sparta-
nische und dasjenige der ,barbarischen' Volker —
dieser Einteilung, welche auf richtiger Auffassung
der wesentlichen Unterschiede beruht, kann man
mit gewissen Abweichungen folgen.

I. § 1. Das Konigtum der heroischen
Zeit, wie man das urspriinglich bei alien helleni-

0 schen Stammen vorhandene KOnigtum aus Mangel
an einem besseren Namen bezeichnen kann, ist

fast ausschliesslich nach Homer zu charakteri-
sieren. Dabei muss aber daran erinnert werden,
dass auch in dieser Beziehung (was nicht immer
genugend beobachtet wird) sich in der Dichtung
Zflge verschiedener Epochen nebeneinander flnden.
Wie der Ursprung dieses Konigtums auch gewesen
sein mag, bezeugt ist der B. als erblicher (vom
Vater zum Sohne) Alleinherrscher seines Stammes

) oder vielmehr Eeiches , der aber keineswegs als
Despot, sondern als ein durch die Sitte beschrank-
ter Gebieter (aval; avdgwv) regierte (so schon
Thuk. I 13: im' grjtoig yegam naxgixai fiaodeiai.
Arist. Pol. IDI 1285 b: em xim d" Sgiofievoig. Dion.
Hal. ant. V 74 ; ein Nachklang noch bei Suid. s.

(SamXevg • 6 cbro jigoyovarv xaxa Siadoyijv xijv agyrjr
em grjzoig Xaftmv yegaai). Seine Macht wurde
auf Zeus Gnade zuruckgefuhrt (^ xe Zevg xvdog
eboixev II. I 279; xtfti) S' ex Aiog tori B. II 197)

) und meist auch sein Geschlecht mit dem Nimbus
gottlichen Ursprungs — mehr oder minder reell
gefasst — umgeben (daher dioxgetp^g, weniger
ausschliesslich dtoyevjg, Horn, pass., so auch Hes.
Theog. 96_ und Callim. Hymn, in Iov. 79 : ex 8e
Aiog paoi/.ijsg); als ausseres Symbol dieser gott-
verliehenen Gewalt gilt das axfjuxQov (daher oxij-
nxovyog nur der B., obgleich auch Bichter, Herolde,
Priester bisweilen dasselbe tragen), welches von
Zeus gegehen (IL IX 98f.) in der Familie sich ver-

) erbt (II. II lOlff. bei den Pelopiden). Dass es
schon ursprunglich in einem Beiche mehrere B.
gegeben hatte, lasst sich weder aus den 13 KOnigen
der Phaiaken (Od. VIII 390f.) noch den ,vielen'

auf Ithaka (Od. I 394f.) schliessen; letztere Verse
jedenfalls gehOren schon derselben Zeit an, wie
der schmerzvolle Ansruf : ovx ayadov !roi.vxoigarit],
dg xolQavog eoxm , elg fiaodevg (II. H 204f.) —
der Zeit, wo die iibermachtig gewordenen Adels-
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geschlechter das Konigtum zu einem Schatten der

friiheren Macht herabgedriickt hatten. Auch der

ebendaselbst geausserte Zweifel des Sohnes, ob er

dem Vater in der Herrschergewalt folgen wurde,

lasst sich aus den alteren Gedichten nicht als be-

rechtigt erweisen— von WahlkOnigtum ist in ihnen

keine Spur, ebenso wenig von einem Bestatigungs-

recht des Volkes (wie Gladstone Horn. Stud.

303 meint). Es scheint nur, dass von der Erb-
folge in gerader Linie, wohl wegen Minderjahrig- 10
keit des Erben, zu Gunsten des Oheiras abge-

wichen wurde; aber auch dafiir sind die Belege

so unsicher (II. II lOlff.), dass dies hOchstens als

Ausnahme die Kegel (II. XX 182ff.) bestatigt.

Auch das Vorrecht des alteren Bruders vor dem
jiingeren wird nirgends in Zweifel gezogen , im
Gegenteil als etwas Feststehendes bezeichnet (Od.

XIX 184). Von Teilungen des Reiches unter
verschiedene Erben, von denen die spater zu-

rechtgemachte Geschichte so viel zu berichten 20
wusste (vgl. die Tradition von der Teilung Atti-

kas unter die Sohne des Pandion, Apollod. IH
15, 6 = 206 Wagn. Soph. frg. 872 Nauck = Strab.

IX 1,6) kommen sichere Falle im alten Epos nicht

vor (nur im Schiffskatalog und II. VI 193 bei

den Lykiern). Ebenso kann es zweifelhaft er-

scheinen, ob es wirklich in der Gewalt des B.

stand, Teile seines Reiches an einen Freund zu

verschenken (Od. IV ^74ff.) oder seiner Tochter

als Mitgift zu verleihen (II. IX 149ff.) — beide 30
Stellen gehOren nicht zum alteren Bestand der

Dichtung und deshalb ist es miissig, sie durch
Annahme von (nirgends bezeugten) ,Perioeken-

stadten' (so Gladstone und nach ihm Thum-
ser) zu erklaren. MOglich ist es, dass zuweilen

beim Fehlen mannlicher Nachkommen der Eidam
Nachfolger seines Schwiegervaters wurde, aber be-

weisen lasst sich diese Sitte nicht, am wenigsten

durch Berufung auf spatere Sagen; so soil Mene-
laos als Eidam des Tyndareos B. von Sparta ge- 40
worden sein, aber noch als Helena entfiihrt wurde,
lebten ihre Briider (II. Ill 236ff.), die doch hatten

Nachfolger ihres Vaters werden miissen — und
iiberhaupt war es Sitte, dass der Brautigam dem
Vater a^egeiaia e'Sva zahlte.

§ 2. Was die Pflichten und Rechte des B.

betrifft, so sind sie vollkommen richtig und er-

schOpfend von Aristoteles (Pol. Ill 1285 b 9) um-
schrieben : xvqioi S' r\oav xrjg re xaxa stoXefiov

fjyej-ioviag xai twv dvoiwv ooai fit] hoaxixal xai 50
jiQog xovxoig xag dixag k'xgtvov — hinzugeffigt

muss nur werden , dass mit diesen drei Einzel-

rechten die ganze Staatsgewalt in den H&nden
des B. vereinigt war bei den damals noch so ein-

fachen Bedingungen der Verwaltung. Als oberster

Kriegsherr sammelte er das Volksaufgebot , dem
sich niemand entziehen durfte (II. XIII 669 ; Od.
XIV 238) ohne ausdriickliche Erlaubnis (II. XXIII
297), indem er selbst fur seine Ausriistung und
gehorige Ubung zu sorgen hatte ; der B. ordnete 60
das Heer (II. II 362), Melt die Disciplin aufrecht

(wobei er Recht uber Leben und Tod hatte, II.

n 391ff. , wie schon Aristoteles Pol. EI 1285 a

richtig bemerkte, obgleich der von ihm angefuhrte

Ausdruck jrao yag kfioi davaxog sich nirgends jetzt

im Texte findet), stellte die Mannschaften zur

Schlacht auf (daher das Lob xoofifjoat tsviovg xai

aveoag fflr Nestor und Menestheus in II. II 554.

vgl. IV 293ff.) und fuhrte sie selbst im Kampfe
(II. Ill 179. VI 208), solange es nicht das Alter

hinderte, wo er dann meist in seinem Sohne einen

Stellvertreter fand (so Peleus in Achilleus). Dim
stand auch wohl das Recht zu, uber Beginn eines

Krieges zu entscheiden, obwohl dariiber nichts

iiberliefert ist; jedenfalls konnte er denselben

eigenmachtig beendigen durch Riickzug (II. IX
357f.) oder durch formellen Vertrag (II. Ill 264ff.).

Zweitens war er Vertreter des Staates vor den

Gottern und als solcher verpflichtet, alle herksmm-
Uche (B. IX 534ff., vieUeicht Od. Ill 5ff.) oder

einmalige Opfer (B. H 402. IDI 271 ; Od. XHI
181) wohl stets ohne Zuziehung von Priestern

selbst darzubringen oder durch einen Stellver-

treter verrichten zu lassen (II. 1 430ff.), den Willen

der Gotter durch Seher zu erforschen (II. I 85ff.),

wobei er iibrigens deren Weisungen auch vemach-
lassigen konnte (II. XII 231ff.), endlich deren Zorn,

der sich durch verschiedene Volksplagen offen-

barte, zu beschwichtigen und iiberhaupt das gute

Verhaltnis zwischen Staat und Gottheit aufrecht

zu erhalten: fiir die Siinden und religiose Nach-

lassigkeit des B. biisst das ganze Volk (II. I 94ff.

IX 533ff.), wie es fiir seine Gerechtigkeit belohnt

wird (Od. XIX 108ff.). Von einer Oberaufsicht

des B. uber den Privatkult einzelner oder ganzer

Gemeinschaften, wie auch iiber das religiose Ver-

halten der Unterthanen ist nichts iiberliefert, solche

auch nicht wahrscheinlich. Da von Tempeln in

den homerischen Gedichten fast nicht die Rede
ist (II. I 39. VI 88; Od. XII 346. VI 10 u. wenig.

and.), so ist auch nichts iiber Tempelgut und
dessen Verwaltung bekannt, ex silentio darf man
aber schliessen, dass solches in alteren Zeiten auch

nicht existierte: zur Bestreitung der Ausgaben
des Kultes, der einzigen nennenswerten des noch

so einfachen Staates, wurde dem B. ein ausge-

wahltes Stiick Land (te/ievog) verliehen (II. VI 194.

IX 578. XII 313. XX 184 ; Od. I 393. VI 293.

XI 185. XVII 299), das von seinem Privatgut

(dygog) deutlich unterschieden wird (Od. XXIV
205). Dass nicht blosse Ehrenbezeugimg, sondern

eben die Bestreitung der Ausgaben lur die Opfer,

iiberhaupt den Kult, der Hauptzweck dieser Ver-

leihung war, beweist sowohl der Name, der spater

geradezu zur Benennung des Tempelgutes wurde
(noch nicht in den alteren Gedichten bei Homer,

wie Eustathios 1564 richtig bemerkt, nur B. VUI
48. XXIII 144; Od. VIII 363 ev&a dk oi te^evog

fltouog xe &vr)eig), als auch der Umstand, dass die

altesten Heiligtumer in engster Verbindung mit

der Wohnung des B., also auf seinem Grund und
Boden, seinem xefievog entstanden sind (so auf der

Burg von Mykenai, Troia, Athen; vgl. Od. VII

81). Drittens lag dem B. die innere Verwaltung

des Staates ob , die sich aber in jener Zeit vor-

wiegend auf Abhaltung des Gerichtes beschrankte.

Zwar wird er auch als j}ov"/.t)<p6gog haufig genannt

(II. II 24. VII 126. XIII 219 u. a.), aber die Ge-

schafte, die er mit den Geronten meist beim Mahle

besprach (II. IX 70; Od. VII 189. VIII 42), um
dieselben dann an die Volksversammlung zu

bringen, konnen nicht zahlreich und mannigfaltig

gewesen sein. Viel bedeutender erscheint, dass

er als SixaojtoXog (z. B. Od. XI 186) oder &efu-

axoTtolog (H. in Cer. 103) die Mpioxeg des Zeus

bewahrt und behiitet (II. I 238. IX 98 ; Od. XI
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185); welche Wichtigkeit dieser Function zuge-
schrieben wurde, zeigt nicht nur das Lob des
,milden' B. (Od. II 230f.), sondern auch der Segen,
der ihm von den Gottern verliehen wird (Od. XIX
108ff„ Gegensatz dazu II. XVI 387ff.) ; aber diese

richterliche Gewalt ist eigentlich nichts weiter,
als ein Schiedsrichteramt zwischen streitenden
Parteien. Weder ist ein Einschreiten der Staats-
gewalt gegen gemeinschadliche Verbrecher be-
kannt, ausser einigen Fallen von Lynchjustiz (II.

Ill 57; Od. XVI 424: sehr bezeichnend straft

hier der B. den Staatsverbrecher nicht, sondern
schutzt ihn gegen die Volkswut), nocb wird durch
sie die Person des Burgers geschutzt, nur die

kleinereGemeinschaft(das Geschlecht, diePhratrie)
schutzt ihre Mitglieder und r&cht sie — die Blut-
rache und Mordstlhne sind reine Privatsache (II.

IX 632 ; Od. XXIV 433 ; auch die Stelle II. XVIII
497 beweist nichts dagegen, wie richtig Lipsius
Leipz. Stud. XII 225 gegen Dareste, Leaf und
L e i s t erklart). Nur bei Eigentumtsstreitigkeiten
auf Anrufung der Parteien ubt der B. sein Ge-
richt, ohne dass auch in diesen Fallen sein Spruch
entscheidende Wirkung hatte: dem Belieben der
Streitenden war es uberlassen, ob sie ihm Folge
leisten wollten, und nur die zuweilen im voraus er-

legten Succumbenzgelder garantierten dem Sieger
sein Recht (so ist gegen Gladstone Horn. Stud.
297 die Stelle II. XVIII 507 zu deuten mit
SchOmann Antiq. iur. publ. graec. 73, der nur:
darin irrt, dass er in den deponierten Geldern
eine poena termre litigandi sieht — sie waren
zur Sicherheit des Siegers bestimmt) — sonst
mochte er selbst sehen, wie er zu seinem Rechte
kam. Fur all seine Miihen genoss der B. auch
gewisse Vorrechte (yega) : als Heerffihrer hatte er

Anspruch auf die erlesensten Beutestiicke (z. B.
II. I 163), als Oberpriester der Gemeinde bekam
er bei alien mit dem Opfer verbundenen Fest-
mahlzeiten die besten Fleischstficke (II. VIII 161. •

XII 310; Od. XI 185), als Richter empfing er

von den Parteien Geschenke, Saiga, ScorTvai,

fuozes (II. I 230 u. a. II. IX 155 ; hier zwischen
dcouvat als freiwilligen und {HpioTes als festge-

setzten Darbringungen zu scheiden und gar letztere

als bestimmte Abgaben mit SchOmann, Thum-
ser, Busolt zu deuten, giebt es keinen Grand,
da Mpig nur das von der Sitte Vorgeschriebene
bedeutet, und Sitte war es, dass niemand, der an
den B. ein Anliegen hatte, sich ihm ohne ,frei- 1

williges' Geschenk nahte). Dass diese Geschenke
den Richterspruch beeinflussen konnten, beweist
Hesiod, aber er ist nicht der alteste Zeuge fur

die Habsucht der ,geschenkeliebenden' B. (Scogo-

<pdyot Hesiod. op. 39; drjfioftdgo; II. I 231 ;
vgl.

Od. IV 690 iiber die Ungerechtigkeit , II. XVI
387 fiber die axo/.ial defuazeg der B.). Fremd
sind nqch der Uias die vom B. eigenmachtig ein-

gesammelten Auflagen auf das Volk , wie sie an
zwei Stellen der Odyssee (XIII 14. XIX 197) vor- 6
kommen — wohl Sitte einer spateren Zeit. Frei-
lich zu gewissen Frohnden wird wohl das Volk
verpflichtet gewesen sein, dafiir zeugen die mach-
tigen Bauten von Mykenai und Tiryns, wie auch
wohl nicht ohne solche der Palast des Paris er-

baut wurde (II. VI 314). Im allgemcinen war
die Gewalt des B,nur durch Sitte und Herkommen
beschrankt, aber dies muss in anderem Sinne sre-

fasst werden, als es meist geschieht. "Wie das
Leben des B. kaum verschieden war von dem-
jenigen jedes anderen reichen Besitzers, wie seine
Gewalt nur auf der Macht seiner Personlichkeit
und dem Ansehen seines Anhanges beruhte —
Zwangsmittel besass er sonst keine — und manch-
mal dem Einflusse eines beliebigen Adeligen nach-
stand (sehr belehrend das Beispiel des Telemachos,
der sich selbst die ungebetenen Gaste nicht aus

D dem Hause schaffen kann), ebenso muss man sich
seine Ubergriffe, und deren geschahen (abgesehen
von den erkauften Richterspriichen) wohl nicht
wenige in dieser rohen Zeit, vorstellen als von
mehr privater Natur (Od. IV 690), wie sich solche
auch jeder auf seine Macht trotzende und durch
einen Anhang gedeckte Mann erlaubte. Solches
Verhaltnis scheint auch noch durch die stark
idealisierende Darstellung des Epos durch, nament-
lich in den Stellen, wo von der ^celejnj dy/tov

) (pijfiig oder rpdus die Rede ist (II. IX 460 ; Od.
XIV 239. XVI 375 u. a.; vgl. Gladstone Horn.
Stud. 343. Nitzsch Beitr. z. Episch. Poes. I 95.
II 125). Von Versuchen, die Macht des KOnig-
tums fester zu begriinden und seine Gewalt aus-
zubreiten, ist nichts uberliefert, und solche Ver-
suche mussten notwendigerweise scheitern nicht
sowohl an dem Widerstande des Volkes, als der
dem koniglichen an Reichtum und Macht fast
ebenbiirtigen Adelsgeschlechter, der haufig ge-

)nannten ^yrjzoge? fjdi /mSovtss (II. II 79. XVI
164; Od. VIII 11) oder ysgovtes (welcher Name
nicht stets auf Alter der Genannten hinweist, II.

II 404. XIX 303; Od. II 14. VII 189 u. a.).

Von einem Einfluss des Volkes auf die Staats-
leitung ist wenig zu spfiren: ausser bei Kriegs-
und ahnlichen Unternehmungen, wobei es wichtig
war, sich dessen Einverstandnisses zu versichern,
wird es jahrelang nicht zur Versammlung berufen
(Od. II 26), und auch hier sprechen fast nur die

t Adeligen und es gelingt ihnen meist ohne ernst-
lichen Widerspruch, das Volk nach ihrem Sinne
zu lenken (II. II 182ff., besonders die Thersites-
scene) — diese Ansicht Grotes und der meisten
Gelehrten wird nicht erschuttert durch das, was
Gladstone (Homer. Stud. 327f.) und Fanta
(Staat in d. II. u. Od. 89) dagegen vorbringen.

Dagegen ist die Unterstiitzung und der gute Willen
der immer machtiger werdenden Adelsgeschlechtef
filr den ausserer Machtmittel entbehrenden B. un-

1 umganglich notwendig. Darum werden ihre Ver-
treter zu alien wichtigeren Acten der Staatsge-
walt hinzugezogen , sie ftihren die Heeresabtei-
lungen im Krieg (II. IV 295f. XVI 171ff.) und
sind die Vorkampfer (dgiatijes) in der Schlacht,
sie nehmen an den Opfern und den damit ver-
bundenen Schmausen teil (Od. VII 189. VHI 42).

wie sie auch sonst stete Gaste des B. sind (da-

her yegovoiog olvog II. IV 259; vgl. II. IV 343;
Od. XIII 8) , sie beratschlagen mit ihm iiber

offentlidie Angelegenheitert (II. IX 70ff. XXII
119 yegovoios ogxog ; Od. XXI 21), sie bilden
selbst im Gericht seinen Beirat (II. XVIH 503f.
u. s.). in der Volksversammlung unterstutzen sie

seine Vorschliige. konnen ihn aber auch empfmd-
lich angreifen (II. IX 100. XII 211), ohne dass
es ihm bisweilen gelange , seinen Willen durch-
zusetzen (vgl. den Streit des Agamemnon mit
Achilleus in II. I und den Widerspruch des Din-
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medes (II. IX 32). Aus den Reihen dieses Adels

gingen auch die unmittelbaren Gehiilfen und Ge-

folgsmanner des B. hervor, die Theraponten, die

mit den Herolden (die ubrigens weniger ange-

sehen waren) die einzigen ,Beamten' waren, es

aber nicht verschmahten, auch niedrigere Dienste

beim B. zu verrichten (so Patroklos bei Achil-

leus, Sthenelos bei Diomedes). Entsprechend dem
steigenden Selbstbewusstsein und der Macht dieses

Adels begnugte er sich endlich nicht mehr mit

dem Titel rjyr/Togss . sondern beanspruchte auch

fur sich den Namen ^aadfjes (so in den jiingeren

Gedichten des Epos, Od. I 394. VIII 390. XVIII
64. XXIV 179; IL XX 84) und ,WWo'eot (in

diesem Sinne nur II. X 414), sich dem eigent-

lichen B. gleichstellend. Litteratur: Grote Hist,

of Greece n 61ff. und andere Geschichtswerke.

Hermann-Thumser Griech. Staatsaltert. § 8.

SchOmann Griech. Altert. 13 20 (vorziiglich).

Nagelsbach - Antenrieth Homerische Theo-

logie, Ntirnberg 1884, 250ff. Gladstone Home-
rische Studien, bearbeitet von A. Schuster, Leip-

zig 1863, 280ff. (vielfach zweifelhafte Resultate).

Fanta Staat in Ilias und Odyssee, Innsbruck 1882,

56ff. Mistschenko La royaute homerique, Me-
langes Graux 159ff. Die betreffenden Abschnitte

in Friedreichs und Buchholzens Homerischen
Realien.

§ 3. Von den Adelsgeschlechtern, nicht vom
Volke ging der allmahlich erstarkende Widerstand
aus, der zur Schwachung und weiter zum Sturz

des KOnigtums fuhrte, nicht ohne dass in der

Zwischenzeit dasselbe durch das Erstarken der

Staatsidee uberhaupt auch einen Zuwachs an

Macht erhalten hatte : so ist in Athen sicher, wohl
aber auch in anderen Staaten, noch vor Sturz des

KOnigtums die Entseheidung in Sachen des Blut-

rechts der privaten Willkfir entzogen und den B.

mitsamt dem Adelsratc tibertragen worden, was
scheinbar eine Concession an die Gewalt des B.,

doch in der That, den ewigen Blutfehden zwischen

den Geschlechtern ein Ende machend, nicht wenig
beitrug zu deren Erstarkung und Emmiitigkeit

im Kampf gegen das Konigtum Dessen Verlauf

entzieht sich unserer Kenntnis, war wohl auch
meist local verschieden (obgleich die Alten in

stereotyper Einformigkeit Entartung der B. zu

Tyrannen als Grand ihres Sturzes angeben, da-

mit ihre Unkenntnis des wirklichen Verlaufes be-

weisend, Plat. Leg. Ill 690 D. Arist. Pol. VIII
[V] 1311 a ; 'A&. jioL 3, 2. Polyb. VI 4, 8. 7, 6—9),
wie auch der Abschluss dieser Bewegung sowohl

der Zeit nach stark schwankte, als auch mannig-
faltige Resultate ergab. Haufig warcu es Riva-

litaten zwischen den verschiedenen Zweigen oder

Gliedem des koniglichen Gescblechtes, welche die

Handhabe boten zur Ersetzung des erblichen B.

durch eine Art Gesamtherrschaft der Geschlechts-

genossen : so stellte in Korinth das konigliche

Geschlecht der Bakchiaden (etwa ein Jahrhundert
lang) den jahrigen Prytanis — das Staatsober-

haupt (Herod. V 92. Diod. Vn frg. 9. Taus. II

4, 4 1, so die Penthiliden in Mytilene (Arist. Pol.

VIII [V] 1311b. Plut. de soil an. 36), so die

Basiliden in Ephesos (Baton frg. 2, FHG IV 348)
und in Erythrai (Arist. Pol. VIII [V] 1305 b), so

sollen auch in Athen die Medontiden das Vor-
recht auf das zehnjiibrige Archontat besessen

haben (vgl. E. Curtius Mon.-Ber. Akad. Berl.

1873, 284ff. , dessen Ausftthrungen im einzelnen

starken Zweifeln ausgesetzt sind). Manchmal gab
die Entartung des Herrschergeschlechts oder die

Minderjahrigkeit des B. den Vorwand zur Er-
setzung desselben durch ein anderes Geschlecht

(so in Argos, Plut. de Alex. M. virt. II 8 ; so an-

geblich in Athen nach dem Sturze der Theseiden),

welches seinen Standesgenossen gegenuber nicht

mehr die fruhere Autoritat der B. aufrecht er-

halten konnte. Der Hauptgrund der Abschaffung

des Konigtums war das Eintreten friedlicherer

Zeiten nach der Epoche der Wanderungen, die

eine Concentration der Gewalt uberfliissig machten,

die vorwaltende Form nicht Austreibung der Kenigs-
geschlechter, sondern deren Beschrankung auf ge-

wisse sacrale Ehrenrechte und Pfiichten (das be-

merkte schon Arist. Pol. Ill 1285 b 15), haufig

blieb selbst der Name des B. erhalten, aber war
nur Titel eines Beamten, der meist mit kultlichen

Obliegenheiten zu thun hatte — die Vertretung
des Staates gegenuber den Gottern scheute man
sich einem geringeren als einem B. anzuvertrauen

(ahnlich der rOmische Rex sacrorum nach Liv. II

2; vgl. Leist Graeco-italische Rechtsgeschichte

524ff.). In den meisten der hellenischen Staaten

ward das Konigtum zwischen dem 8. und 6. Jlidt.

abgeschafft und zwar meist so friih, dass kaum
ein Paar einzelne Namen von B. erhalten sind

(aus Sicilien und Italien keiner). Abgesehen von
Athen haben sich Konigslisten nur filr Sikyon und
Korinth, teilweise fur Argos erhalten — am lang-

sten bis gegen Mitte des 5. Jhdts. hat sich das

Konigtum der Battiaden in Kyrene behauptet

(Herod. IV 163. Pind. Pyth. IV. V); vgl. die

kurze, aber treffende Zusammenstellung bei SchO-
mann Griech. Altert. 122ff. Bis in die eigent-

lich klassische Zeit hinein hatten sich von alien

Hellenen nur bei den Spartanern B. erhalten.

Litteratur zu den Konigslisten: Brandis De
temporum graecorum antiquissimorum rationibus,

Bonn. 1857. Gelzer Sextus Iulius Africanus, 2

Bande, Leipzig 1880—85. v. Gutschmid Chrono-

logische Untersuchungen, Kl. Schrift.IVlff. Unger
Philol. XXVI 371ff. XXVIII 272ff. C. Frick
Jahrb. f. Philol. CVII 707ff. Busolt Griech. Gesch.

I2 611ff. (Argos). 631ff. (Korinth). 665ff. (Sikyon).

E. Schwartz Konigslisten des Eratosthenes und
Kastor, Gottingen 1894 (nur die spatere Tradition,

nicht die Entstehung dieser Listen untersucht).

II. § 1. DieBasileis von Sparta. Weder
fiber ihre urspriingliche Machtvollkommenheit, die

man sich nach Analogie der homerischen B. vor-

stellen muss , noch fiber deren allmahliche Be-

schrankung durch die erstarkende Aristokratie ist

es notig , zu dem Gesagten etwas hinzuzufugen.

Eigentfimlich war dem spartanischen Konigtum
die Teilung der Gewalt oder vielmehr die collegia-

lische Handhabung derselben durch zwei B. aus

den Geschlechtern der Agiaden und Eurypontiden

(s. d.), die beide ihren Ursprung auf Herakles zu-

ruckffihrten. Die Entstehung dieses DoppelkOnig-

tums, welche von den Alten auf die Zwillings-

brfider Eurysthenes und Prokles, die Sohne des

Aristodemos, zuruckgeleitet, d. h. bis in die An-
fange des spartanisch-dorischen Staates hinauf-

datiert wurde (Herod. VI 52. Ephor. frg. 18 bei

Strab. VIII 364. Plut. Lyc. 2. Paus. Ill 1. 5i,
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ist in unlosbares Dunkel gehiillt (Zusammenstel-
lung der verschiedenen Losungsversuche und Hypo-
thesen bei Busolt Griech. Gesch. 12 546, 4).

MOglich ist es, dass sich hier die Spur eines
Synoikismos zweier Gemeinden. einer dorischen
von Sparta und einer achaeischen von Amyklai,
erhalten hat (so Wachsmuth Jahrb. f. Philol.

XCVni Iff. G. Gilbert Stud. z. altspartan. Gesch.
57ff.; Griech. Staatsalt. I 5ff.; ahnlich E. Cur-
tius, Schfimann u. a.), aber beweisen l&sst sich
dies nicht, denn selbst die Verschiedenheit des
Ursprungs beider Geschlechter ist nicht nachzu-
weisen: weder die Getrenntheit ihrer Begrabnis
platze (der Agiaden bei der Akropolis, Paus. Ill

14, 2, der Eurypontiden auf Neusparta, Paus. Ill
12, 8) lasst sich dafttr verwerten — bei der ge
wOhnlichen Eivalitat derselben war sie sehr ver-
standlich (so scheinen sie auch nie unter einander
geheiratet zu haben, C. Hermann Gott. gel. Anz.
1849, 1230. Kopstadt De rer. Lacon. const. Ly-

!

curgea, Gryph. 1849, 96) — noch der Ausruf des
Kleomenes, dass er nicht Dorer, sondern Achaeer
sei (Herod. V 72) — als Nachkommen des Hera-
kles waren es beide B. , und wenn sich fur eine
Linie eine bestimmte Tradition bis an den An-
fang des 5. Jhdts. erhalten hatte, wurde sich
wohl eine Spur in der Geschichtsiiberlieferung
finden (vgl. Busolt Die Lakedaimonier I 52).
Jedenfalls die Idee von einer vermeintlichen dritten
Konigslinie der Aigeiden (so Gilbert a. a. 0.)£
ist entschieden abzuweisen. Aber auch die Mog-
lichkeit, dass zwei dorische Geschlechter in ihrer
Eivalitat die Teilung der KOnigsgewalt hervor-
gerufen hatten (dazu neigen Duncker und Bu-
solt), ja dass dieselbe sogar absichtlich zum
Zwecke von deren Schwachung vorgenommen wor-
den sei (so Holm Griech. Gesch. I 210), lasst sich
nicht dadurch widerlegen, dass dies der Tendenz
der Begriinder einer neuen Gemeinde widersprochen
hatte (so Thumser Griech. Staatsalt. 159), denn 4
dass die Teilung bis in die Zeit der Anfange des
Staates zuriickginge, ist gerade so gut bezeugt,
wie die Zwillingsbruderschaft der ersten B. Un-
denkbar ware iibrigens nicht, dass die Legende
diesmal zufallig das Eichtige bewahrt hatte —
etwas Widersinniges enthalt sie Wht: dass bei
zweifelhaftem Erbrecht und bei starkem Anhang
zweier Pratendenten der Ausweg eines Doppel-
kflnigtums nahe lag, zeigen z. B. die Vorgange
nach Alexanders d. Gr. Tode. Dass die Zwillings- 5<

briider Eurysthenes und Prokles spater hinzu-
erfunden seien zu den Agiaden und Eurypontiden
(wozu die meisten Gelehrten hinneigen), dieser
Beweis lasst sich auch umkehren, indera man fragt,
warum denn die zurechtgemachte KOnigsliste nicht
den Agis und Eurypon zu Schnen des Aristode-
mos hatte stempeln konnen, wenn nicht schon in
der Legende Eurysthenes und Prokles als solche
genannt waren. Wie dem auch sei, jedenfalls
hatte die Teilung des KOnigtums (zuerst Richer 6(
bezeugt durch Tyrtaios frg. 4 Bgk., dessen Echt-
heit von E. Meyer Eh. Mus. XLI 572 mit un-
gemigenden Griinden angefochten worden ist) eine
Schwachung desselben zur Folge. Die weitere Ein-
schrankung desselben durch die wachsende Macht
der Ephoren (s. d.) lasst sich in ihren einzelnen
Phasen nicht historisch sicher stellen — nur das
Schlussresuftat liegt klar vor Augen.

§ 2. Seit dem 6. Jhdt. ist der B. eigentlich
nicht viel mehr als lebenslanglicher Peldherr des
Staates (so schon Arist. Pol. Ill 1285 b: eoxlv
oxQaxrjfia Kara yevog ai'Siog; vgl. Isokr. IH 24).
Zwar alle ausseren Ehren (yega) waren ihm ge-
wahrt, so bezog er sowohl die Emkiinfte der Do-
manen (Xen. Lac. resp. 15, 3), wie auch die Ab-
gaben der Perioeken (Plat. Alkib. I 123 A), deren
Verhaltnis zu ihm iiberhaupt mehr den urspriing-

.0 lichen Charakter bewahrt hatte; bei Pesten, Opfern,
Verteilung der Kriegsbeute kam ihm der Ehren-
teil zu (Herod. VI 56—57. Xen. Lac. resp. 15, 3
—6. Phylarch. bei Polyb. n 62); jedermann
musste ihm durch Aufstehen Ehrfurcht beweisen,
die Ephoren ausgenommen (Xen. Lac. resp. 15, 2);
sein Haus wurde auf Staatskosten unterhalten
(Xen. Ages. 8, 7. Plut. Ages. 19. Corn. Nep. Ages.
7) ; nach dem Tode ward ihm ein Begrabnis wie
einem Heros zu teil (Xen. hell. Ill 3, 1 : osfivo-

iO TEga tj Kara av&Qfonov xatprj)
, wobei wieder die

Perioeken an der Trauer einen besonderen Anteil
nahmen (Herod. VI 58. Xen. Lac. resp. 15, 9.
Ps.-Herakl. II 5. Paus. IV 14, 4); zu den Ehren-
rechten gehOrt es, dass der B. bei seinem Begie-
rungsantritt den Staatsschuldnern ihre Schuld er-

liess (Herod. VI 59). Ein Best der friiheren Macht-
stellung der B. zeigte sich auch in dem ihnen
zustehenden Eechte die Gemeinde gegeniiber den
Gattern zu vertreten (Arist. Pol. Ill 1285 a: en

0 8k Tct MQoe tovg dsovg ajtodedoxai xoig fiaodsvoi),
sowohl durch Darbringung aller Staatsopfer, zu
denen ihnen von Staatswegen die Opfertiere gestellt
wurden (Xen. Lac. resp. 15, 1 : dvmv /?. jiqo xijg

n6hsa>g xa drjfioaia jtdvra; hell. IH 3, 4. 4, 23.
IV 2, 20. Herod. VI 57), wobei sie noch speciell
die Priestertiimer des Zeus Lakedaimon und Ura-
nios selbst bekleideten (Herod. VI 56), als auch
durch Vermittlung des Verkehrs mit Delphi, zu
welchem Zweck jeder der B. zwei sog. Pythier er-

3 nannte (Herod. VI 57. Xen. Lac. resp. 15, 5. Plut.
Pelop. 21). Mit diesem sacralen Charakter der
B. hing die Forderung korperlicher Makellosig-
keit fiir dieselben zusammen (oXoxXygoi xai d<pe-
XsTg, Xen. hell. Ill 3, 3. Plut. Agis 3). Von poli-
tischem Einfluss dagegen auf die Staatsverwaltung
ist ihiien fast nichts belassen worden, ausser dem
Sitz in der Gerusie, deren Macht ihrerseits stark
zu Gunsten des Ephorats eingeschriinkt worden
war, und auch hier zeigt sich die Gebundenheit

) der B. darin , dass im Pall einer derselben von
der Sitzung fern blieb, auch der andere nicht er-

scheinen durfte, sondern beide Stimmcn einem
Geronten iibertragen werden mussten (so ist wohl
Herod. VI 57 im Vergleich mit Thukyd. I 20 zu
deuten). Wie die B. als Vorsitzende der Gerusie
uber die Mordsachen zu entscheiden hatten, so
war ihnen auch eine selbstandige Jurisdiction in
Sachen des Familienrechtes belassen, welche sich
aber nur auf die Streitigkeiten wegen einer Erb-
tochter und auf Vomahme von Adoptionen be-
schrankte; ausserdem sollen sie auch befugt ge-
wesen sein, ,flber die Offentlichen Wege' zu ent-
scheiden , ohne dass es klar sei , was damit ge-
meint war (Herod. VI 57). Nur im Heeresbefehl
und teilweise in Betreff der auswartigen Ange-
legenheiten bewahrten die B. eine grOssere Macht,
aber auch in dieser Beziehung wurden sie im
Laufe des 5. Jhdts. stark beschrankt. Sowohl
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das ihnen urspriinglich zustehende Eecht eigen-

machtig, ohne dass sie jemand daran hindern
durfte, Krieg zu beginnen (Herod. VI 56. Xen.
Lac. resp. 13, 10. 15, 2) und durch Vertrage zu
beendigen (Thukyd. V 63), als das Heer nach
eigenem Ermessen zu fuhren mit Gewalt fiber

Leben und Tod ihrer Krieger (Arist. Pol. HI 1285 a.

Thukyd. V 66. Xen. Lac. Eesp. 13, 10. Plut, Ages.

32), wurde ihnen allmahlich genommen, zwei Epho-
ren begleiteten im Kriege stets den B. als Beob-
achter,' die also spater ihn zur Verantwortung
Ziehen konnten (Herod. IX 76. Xen. hell. II 4,

36; Lac. resp. 13, 5), und seit dem J. 418
wurden ihm noch Eatgeber in verschiedener An-
zahl (Thukyd. V 63. Xen. hell. Ill 4, 20. IV 1, 5.

V 3, 8) beigegeben, ohne die er nichts unter-

nehmen durfte. Auch das Verbot gemeinsamer
Kriegflihrung der B. (seit Ende des 6. Jhdts.,

Herod. V 75) hat ihre Macht wohl kaum ver-

starkt, da es wohl von den Ephoren abhing, wem
sie den Oberbefehl des Heeres anvertrauen woll-

ten, und die Schaffung des Amtes des von den
B. unabhangigen Nauarchen (vgl. Arist. Pol. II

1271 a) entzog ihnen nicht nur einen nicht un-

wichtigen Teil der Heereskrafte, sondern schadigte

auch ihr Ansehen, als der einzigen Heerfiihrer.

Als schwache Spur des ihnen friiher zukommenden
Eechtes der Vertretung des Staates gegeniiber dem
Auslande blieb ihnen die Befugnis, die Proxenen
zum Empfang der fremden Gaste zu bestimmen
(Herod. VI 57). Aber selbst diese beschrankte

Macht der B. , noch geschwacht durch ihre be-

standige Eifersucht, schien fiir den Staat gefahr-

lich : jeden Monat nahmen ihnen die Ephoren den
Eid auf die Verfassung ab , ihnen dagegen ihre

Eechte garantierend (rfjv aQ%r]v aozvcpeXimov na-

gig~eiv, Xen. Lac. resp. 15, 7), jedes neunte Jahr

konnten sie dieselben auf Grund religiflser Wahr-
zeichen von ihrem Amte suspendieren (Plut. Agis

11); und auch sonst waren sie befugt, auf den

geringsten Verdacht hin den B. einzukerkern, ihn

vor Gericht zu stellen und zur Verbannung ver-

urteilen zu lassen, wie das in der That mehrfach
geschehen ist (Kleomenes I., Herod. VI 74. Plei-

stoanax, Thukyd. II 21. Pausanias, Xen. hell. Ill

5, 25 u. a.). Ja selbst in rein private Angelegen-

heiten des B. konnten sich die Ephoren unter

Vorwand des Staatswohls einmischen, wie die Ge-

schichte des Anaxandridas (Herod. V 39) beweist.

Die Erbfolge war getrennt fur beide Linien und
wie in heroischer Zeit rein agnatisch, wobei unter

mehreren Briidern im allgemeinen der alteste das

Vorrecht hatte, mit der Ausnahme, dass der ,im

Purpur geborene' den Vorzug erhielt (Herod. VII

3t Im Falle der Minderjahrigkeit des Erben
wurde ihm der nachste Agnate zum Vormund
(.-iQddtxos) bestellt (Plut. Lyc. 3. Paus. Ill 4, 9),

der aber als Trager der ganzen Konigsgewalt

haufig selbst als B. bezeichnet wurde. Bei etwaigen

Thronstreitigkeiten entschied die Volksversamm- 1

lung meist auf Grund eines delphischen Orakel-

spruches (Herod. VI 66. Xen. hell. DH 3, 4. Paus.

Ill 6, 2. 8, 9). Diese Ordnung erhielt sich bis

auf den Tod des Agis IV., als das Kbnigtum in

den ausschliesslichen Besitz des Hauses der Agia-

den in Person des Leonidas H. und Kleomenes HI.

(der nur zum Schein seinen Bruder Eukleidas

zum Mitregenten einsetzte) kam. Mit dem Tode

Pauly-W1ssowa III

des Agesipolis III. , der von seinem Mitregenten
Lykurgos vertrieben wurde, erlosch das legitime

Konigtum, denn letzterer war selbst kein Hera-

klide (Polyb. IV 34, lOff.).

Die spartanische KOnigsliste (s. Eegententafel

umstehend S. 67/70), welche am ausfuhrlichsten

von Pausanias HI 2—10 wiedergegeben ist, war
schon in ihren alteren Teilen um Mitte des

5. Jhdts. feststehend (Herod. VH 204. VIII 131),

'nur dass spater in die Linie der Eurypontiden,

um sie mit den Agiaden auszugleichen , Soos
eingefiigt wurde, schon vor Ephoros. Seit Ana-
xandridas und Ariston kann sie als vollkommen
historisch gelten, aber die chronologischeAnsetzung
der Eegierungsdauer der einzelnen B. unterliegt

vielfachen Zweifeln, da sie fast ausschliesslich auf

Angaben des Diodor beruht. Litteratur: Ausser
den Griechischen Staatsaltertiimern von Hermann-
Thumser(§ 24), Schfimann (I237ff.), Gilbert,
Busolt, C. O. Miiller Dorier 112 93ff. Auer-
bach De Lacedaemoniorum regibus, Berlin. Diss.

1863. Busolt Griech. Gesch. 12 544ff. (kurz, aber

vorziiglich) und andere Geschichtswerke. Oncken
Staatsl. des Aristoteles I 287. Uber die KOnigs-

listen: Gilbert Stud, zur altspartan. Gesch. 2ff.

Trieber Nachr. d. Getting. Ges. d. Wiss. 1877,

319ff. Unger Philol. XL 89f. D um Spartanische

KOnigslisten , Innsbruck 1878. v. Gutschmid
Kl. Schr. IV 20. Hermann-Thumser Griech.

Staatsalt. 268—269.
III. § 1. Wie in Sparta als lebenslanglicher

Feldherr, so hat sich in anderen Staaten der B. als

mit gewissen sacralen Pflichten betrauter Beamte
erhalten. Von den friiheren Herrschergeschlech-

tern, welchen nach Zeugnis des Aristoteles (vgl.

oben) in einigen Staaten gewisse Ehrenvorrechte

meist in Bezug auf die Vertretung des Staates

gegeniiber den Gottern erblich vorbehalten waren,

muss fuglich abgesehen werden ; nur fur das Ge-

schlecht der Basiliden in Ephesos ist es aus-

drucklich bezeugt, dass sie bis in spatere Zeiten

hinein mit dem TitelB., welcher alien Mitgliedern

desselben zukam, den Vorsitz in den Festspielen

und die Abzeichen des KOnigtums, Purpurmantel
und Scepter bewahrt hatten (Strab. XIV 633).

Hier sind nur die sicher mit dem Titel B. be-

zeichneten Beamten, welche nach Aristoteles Wor-
ten (Pol. VII [VI] 1322b) and zijg xoivr^g ioxiag

exovoi xrjv xijirjv , zu beriicksichtigen , abgesehen

davon, ob ihr Amt den wirklichen Nachkommen
des Kfinigsgeschlechtes vorbehalten war oder nicht.

Unterschieden muss aber werden zwischen den
Staaten, fiir welche mehrere B. bezeugt sind, und
denjenigen, wo nur ein Beamter dieses Namens
vorkommt, denn dieser Unterschied ist nicht zu-

fallig. Obgleich der Besetzungsmodus fur das

Amt nirgends ausdrficklich bezeugt ist, so ist es

doch augenscheinlich , dass mehrere B. nur in

Staaten mit (wenigstens urspriinglich) ausgepragt

aristokratischer Verfassung vorkommen und folg-

lich als Nachfolger wenn nicht der Alleinherrscher

der alteren epischen Gesange, so doch der /?aoi-

Xije; der jungeren gelten miissen — aus den Ge-

schlechtern miissen diese Stellen besetzt worden
sein, ob auf Grund erblichen Vorrechtes oder durch

Wahl bleibt dunkel
;
dagegen erscheint der B. ge-

nannte Einzelbeamte nur in Staaten, wo das

strenge Adelsregiment gesturzt worden war, und
3
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Stammbaum der

Agiaden

Eurysthenes

Agis I.

I

Echestratos

Labotas

Doryssos

Agesilaos

Archelaos

Teleklos

Alkamenes

Polydoros

Eurykrates I.

Anaxandros

Eurykrates n.

Leon
I

Anaxandridas (um Mitte des 6. Jhdts.)

Kleomenes I. Dorieus Leonidas
0?—488) (reg. n.). (488-80)

Kleombrotos (f 479)

Gorgo
(vermahlt mit

Leonidas)

Pleistarchos Pausanias Nikomedes
(480-58)

[

Pleistoanax (458-445 u. 426-408)

Pausanias (445-426 u. 408-394)

Agesipolis I. (394-380) Kleombrotos I. (380-371)

Agesipolis 11.(371-370) Kleomenes 11.(870-

Akiotatos (reg. nicht, 1 312?) Kleonymos
I I

Arens I. (809-265) Leonidas LT. (256-243 u. 241-228)

Akrotatos (265-264?)
j

Herakles

Hyllos

Kleodaios

Aristomachos

Aristodemos

X

X
I

X

Areus LI. (264?-256?) Kleomenes HI. Eukleidas Chilonis os Kleombrotos H.
(228-219)

I (243-241)

Agesipolis Kleomenes

Agesipolis ILL (219-?).

i x ,
A^™ e F^ u.

n S- Mit gesperrter Sohrift sind die Glieder der Konigshauser bezeichnet , die regiert
konnen, berucksicntigt aind, wahrend die frtiheren als kaum auf sicherer tjberlieferung beruhend mit gewiihn-
Anlass geben kann.
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spartanisehen Konige.

Eurypontiden

Prokles

r
J

,
[Soos]

Euiypon

Prytanis
I

Polydektes (Eunomos)

Eunomos (Polydektes)

Charillos

Theopompos
1

Archidamos (regierte nicht) Anaxandridas

I
|

Zeuxidamos Archidamos

* \ I

Anaxidamos Anaxilaos

I
I

Archidamos I. Leotychidas

Agasikles Hippokratidas

Ariston (um die Mitte des 6. Jhdts.) Agesilaos

Damaratos (?-491) Menares

Leotychidas (491-469)

Zeuxidamos

Archidamos II. (469-427)

Agis II. (427-401) Agesilaos (401-361) Teleutias Kyniska

Leotychidas Archidamos ILL (361-338)

Agis ILL (338-330) Eudainidas I. (330- etwa 300)

Archidamos IV. (3009-280?) Agesilaos

Eudamidas II. (280?-245) Hippomedon

Agis IV. (245-241) Archidamos Toclter

!

i

Eurydamidas (241-226) X X

haben, wobei nur die Konige seit Polydoros und Theopompos, welche als ziemlich sicher bezeugt gelten
licher Schrift gedruekt sind, was bei der anfangliehen Einfachheit des Stammbaums zu keinem Missverstandnis
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hat vielmehr den Charakter eines bilrgerlichen
Beamten, wobei nicht ausgeschlossen , dass hie
und da zur Wahlherechtigung Geburtsadel erfor-

derlich gewesen sein mag. Nach diesen zwei
Gruppen sollen die bekannten Falle aufgezahlt
werden. I. Mehrere B. sind bezeugt filr: 1. Elis
(IGA 112 = Collitz Dial.-Inschr. I 1152 wohl
noch aus dem 7. Jhdt.) , wo es aber unklar ist,

ob nicht uberhaupt Mitglieder der Adelsgeschlech-
ter (/iaodijes im Sinne des jiingeren Epos) zu ver-

:

stehen sind. 2. Kyme, wo sie ihT Amt, wie es
scheint, lebenslanglich bekleideten, da sie von
Zeit zu Zeit vom Rate in geheimer nachtlicher
Sitzung gepriift wurden (Plut. qu. Gr. 2). 3. My-
tilene, wo sie noch am Ende des 2. Jhdts. neben
oder vor dem Prytanen die Hauptbeamten des
Staates waren una, wie es scheint, mit dem Ge-
richtswesen zu thun hatten (Collitz Dial.-Inschr.
I 214. 215. Theophr. bei Stob. flor. 44, 22) ; hier
haben wohl die Geschlechter die fiaodeia der Pen- i

thiliden iibernommen, von deren Sturz Aristoteles
(Pol. VIH 1311b) erzahlt. 4. K y z ik o s : hier werden
in verschiedenen Prytanenverzeichnissen (vor und
nach Christi Geburt) drei bis sechs B. genannt
(CIG 3663 A! B. Athen. Mitt. VI 45ff. XVI 438),
wobei, von ihrem sacralen Charakter abgesehen,
sich iiber sie nichts Genaueres feststellen lasst.

II. Einzelbeamte mit dem Namen B. sind bezeugt
ftr: 1. Argos (Herod. VII 149). 2. Megara
und seine Colonien : Megara selbst (IGS I Iff.), 8

Aigosthenai (ebd. 223), Pagai (ebd. 188), Chal-
kedon (CIG 3794), Chersonasos (Latyschew
Inscr. orae septentr. P. Eux. I 185—187. Bull,
hell. XI 296). In alien diesen Staaten war der
B. eponymer Beamter (vgl. Latyschew Bull,
hell. IX 286). 3. Chios (IGA 381, mit sacralen
Functionen). 4. Miletos (Dittenberger Syll.

376, an Opfern beteiligt). 5. Olbia (Latyschew
Inscr. P. Eux. 153). 6. Siphnos, hier kann es
zweifelhaft sein, ob einer oder mehrere B. waren, 4
jedenfalls wurden sie aus gewissen Geschlechtern
gewahlt (Isokr. XIX 36). Ausserdem kommt der
B. noch vor in Arkesine auf Amorgos (Athen.
Mitt. I 342) und Samothrake, wo er als epo-
nymer Beamte fungiert, da aber in letzterer sicher,
in ersterer wahrscheinlich ein ganzes Collegium
von neun Archonten vorhanden war, so ist wohl
die ganze Institution aus Athen entlehnt. Lit-
teratur: G. Gilbert Griech. Staatsaltert. II 272f
323f. 5,

§ 2. In A t h e n muss das urspriingliche KCnig-
turn nach seinen Eechten und Pflichten nicht ver-
schieden gewesen sein von dem sog. .heroischen',
aber weiter lasst sich selbst hypothetisch nichts
aussagen. Freilich wurde schon von den Alten
dem Theseus eine wichtige Reform desselben zu-
geschrieben, sowohl in Betreff der Einigung der
ganzen Landschaft unter der Herrschaft eines B.
(Thukyd. II 15), als der volkstiimlichen Beschriin-
kung seiner Gewalt (Arijst. A&. nol. 41, 2. Plut, 6(
Thes. 25), aber beide Massregeln sind ihrem Sinne,
wie lhrer Tragweite nach unbestimmt, selbst wenn
man davon absieht, dass hier wohl auf eine Per-
sOnlichkeit das Besultat lingerer Entwicklung
ijbertragen worden ist. Wenn die Beschrankung
der kOniglichen Gewalt zii'Gunsten des Demos
jedenfalls undenkbar ist, wie allgemein ange-
nommen wird, so ist der sog. Synoikismos um

nichts deutlicher : war es wirklich eine Einigung
ganz selbstandiger Gemeinden oder nur eine Riick-
fuhrung unabhangig gewordener Adelsgeschlechter
zu pflichtschuldigem Gehorsam? Die Uberlieferung
von verschiedenen B. in den attischen Gauen (Paus.
I 14, 7) beweist dagegen nichts — viele B. gab es
auf Ithake, wo doch niemand an wirklich auto-
nome Gemeinden denken wird, vier B. herrschten
in Eleusis (Hymn, in Cer. 473) — womit natilr-

[Olich nicht die ehemalige Selbstandigkeit gewisser
Landesteile, wie der marathonischen Tetrapolis
oder von Eleusis geleugnet werden soil, sondern
nur auf die Unklarheit der Tradition hingewiesen.
Ebenso ist die erst recht spat (viel spater als die
spartanische) zurecht gemachte KOnigsliste ur-
sprflnglich nicht nur ausserst arm, sondern auch zu-
sammenhanglos

: Kekrops, Erechtheus und Aigeus,
dem erst verhaltnismassig spat Pandion zum Vater
gegeben wurde, stehen ganz vereinzelt, Theseus

iO selbst ist ein ionischer Zugewanderter (ehtjXvg
Plut. Thes. 13), Menestheus scheint attischer Her-
kunft zu sein, dagegen ist Demophon von zweifel-
hafter Provenienz, dann folgen etymologisch-
spielende Namen (Apheidas, Oxyntas, Thymoites)
und endlich die spat aus ionischer Uberlieferung
eingedrungenen Melanthos und Kodros — das ist
die Liste, wie sie noch dem Hellanikos vorlag,
der dieselbe erweitert haben soil, um sie in Ein-
klang zu bringen mit den hoher hinaufreichenden

0 peloponnesischen (Brandis De temp, graec. anti-

ques, rationibus 20), was aber sich nicht be-
weisen lasst und sehr fraglich erscheint (vgl.

v. Ranke Weltgesch. II Anh.). Selbst noch die
Geschichte der Medontiden ist ein leeres Blatt,
und der Versuch, dasselbe durch staatsrechtliche
Reconstructionen zu fullen (wie z. B. durch An-
nahme eines GesamtkOnigtums der Medontiden
nach Beispiel der Bakchiaden in Korinth, E. Cur-
tius Monatsber. Akad. Berlin 1873, 284ff.) muss

Oals verfehlt bezeichnet werden. tiber den Sturz
des Konigtums, seine Ersetzung durch das Col-
legium der neun Archonten, von denen der zweite
den Titel B. beibehielt, und die dem letzteren
mit seinen Collegen gemeinsamen Rechte und
Pflichten vgl. unter Archontes.

§ 3. Der Beamte, welcher den ehrwurdigen
Namen des B. trug, hatte mit demselben die reli-

giose Vertretung des Staates vor den Gottern ge-
erbt, daher war ihm die Sorge fur den ganzen

) Kultus (mit allem, was damit zusammenhing) iiber-

tragen, soweit dies lega nizgia waren — nur die
am spatesten eingefuhrten (ini&eza) wurden, als
der religiose Nimbus des Amtes dem Bewusstsein
der Burger nicht mehr so gegenwartig war, grCss-
tenteils dem Archon, noch spater auch anderen
Beamten iiberlassen. Aus diesem vorwiegend reli-

giOsen Charakter erklaren sich auch einige Eigen-
tumlichkeiten des Amtes. Vor allem bemerkbar
ist die Rolle, die allein unter alien Beamten bei
>ihm die Gemahlin spielte, wie sie auch einen
speciellen Titel — flaoO.tooa — (so lautete die
am besten bezeugte Form nach Ael. Dionysius,
vgl. CIA II 374) trug. Infolge dessen musste er
nicht nur in rechtmassiger Ehe verheiratet sein,
sondern auch durchaus mit einer Jungfrau: nur
eine solche Frau gait fur wiirdig, die ihr aufer-
legten sacralen Ceremonien fur den Staat zu ver-
richten, von denen die wichtigste ihre mystische-
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Vermahlung mit dem Dionysos war. Dieselbe
wurde in dem sog. BovxokeTov (welches nicht als

Viehhof zu deuten ist, sondern als Temenos des
als Stier gedachten Gottes, vgl. Reitzenstein
Epigramm und Skolion, Giessen 1893, 193ff.

Crusius Philol. XLVI1 34 iiber die povxoloi als

Dionysosverehrer), im altesten Heiligtum desselben

zu Limnai (Thuk. II 15) gefeiert, wohin sie

zu diesem Zwecke an den Anthesterien sich in

feierlicher Procession in Begleitung der vierzehn

yegagai begab (Ps.-Dem. LIX 74—77). Uber
andere Obliegenheiten derselben lasst sich wegen
Mangels an Zeugnissen nichts sagen ; erinnert sei

nur an die analoge Rolle, die auf Syros (A-frr/v.

HI 529f.) die agxelvri und die Regina sacrorum
in Rom spielte. Auch das Amtslocal des B. war
urspriinglich in dem genannten Bukoleion (Arist.

A&. siol. 3, 5) in einem Gebaude, das nach ihm
Basileion (s. d.) genannt wurde (Poll. VHI 111, vgl.

Suid. s. aQXGiv- Bekker Anecd. 449, 19), nahe dem
Prytaneion, dem Herde des Staates. Wo man
dasselbe ansetzen soil, ob siidlich von der Akro-
polis (so E. Curtius Stadtgesch. von Athen 51f.)

oder dort, wo spater das (allein sicher bezeugte)
Prytaneion lag, war lange strittig: in letz-

terem Falle wurde der B. auch spater bei der
Ubertragung des Amtslocals in die nach ihm
benannte KOnigshalle , wo er wenigstens seit

Ende des 5. Jhdts. verweilte (Plat. Theaitet. fin.),

sich nicht weit von dem altgeheiligten Boden
entfernt haben, da mOglicherweise auf ihm sogar
die Stoa errichtet war. Jetzt ist durch Doerp-
felds Ausgrabungen der lenaeische Bezirk samt
dem Bukoleion am Nordwestabhange der Akro-
polis festgestellt worden (Athen. Mitt. XX 161ff.).

Dem B. kam auch nach nicht ganz deutlichen
Notizen (Poll. VII 77. 85) eine besondere Klei-

dung und (iaadtdeg genannte Schuhe zu. Von son-

stigen Ehrenrechten des B. ist nichts bekannt,
ausser dem Rechte in den von ihm geleiteten

Blutgerichten (Arist. 'A&. nol. 57, 4. Poll. VHI
90) mitzustimmen — hier hat sich aber wohl nur
eine urspriingliche Beschrankung in das Gegen-
teil verkehrt: wo der Beamte einst seinen Spruch
selbstandig fallte, da ward sein Gericht zuerst

durch die Appellation beschrankt und dann ganz
verdrangt durch die Heliaia; wo er aber von
alters her nur eine Stimme in zahlreicher Ge-
richtsversammlung besass, wie der B. im Areopag,
da schien es unnutz, ihm dieses Recht zu nehmen.
Wohl um den Grundsatz, dass Beamter und Rich-
ter verschieden seien, festzuhalten, war es Sitte,

dass der B. bei Abgabe seiner Stimme den Myr-
tenkranz, sein Amtsabzeiehen, vom Haupte ablegte
(A.Kirchhoff Mon.-Ber. Akad. Berl. 1874, 105ff.

Schoemann Jahrb. f. Philol. CXHI 12ff., dessen
Ausfiihrungen aber nicht iiberzeugend sind).

§ 4. Die Amtspflichten des B. scheiden sich

in administrative und gerichtliche ; da aber unter
letzteren ein Teil , die Blutgerichtbarkeit , eine

besondere Stellung einnimmt, so ist es passender,

diese gesondert zu betrachten, dagegen seine son-

stige iurisdictionelle Thatigkeit im Zusammenhang
mit der administrativen. Wie gesagt, lag ihm
vor allem die Oberaufsicht iiber den ganzen Kul-
tus ob, er hatte dafiir zu sorgen, dass die Rechte
der Gotter gewahrt wurden und der Staat seinen
Pflichten ihnen gegpmiber nachkame. Infolge

dessen musste er iiber die regelmassige Besetzung
aller Priestertiimer wachen und bei solchen, deren
Besorgung gewissen Geschlechtern zukam, die

etwa sich erhebenden Streitigkeiten iiber das An-
recht auf ein'solches vor Gericht bringen, ebenso
die Processe der Priester iiber die ihnen zustehen-

den Ehrenrechte (Arist. AA noL 57, 2. Poll. VHI
90. Phot. s. r)yeij.ovia. SixaazrjQiov. Bekker Anecd.
219, 16). Er selbst besorgte die ehrwurdigsten
der altvaterlichen Opfer (Plat. Polit. 290 E. Arist.

'A». xol. 57, 1. Schol. Plat. Phaedr. 235 D). Im
einzelnen ist leider fiber die letzteren wenig iiber-

liefert, ebenso wie iiber den (Saodscog vo/iog (oder

voftoi) , der ausfuhrliche Vorschriften iiber die

kultlichen Verrichtungen enthalten haben muss
(Ps.-Dem. LIX 76. Poll. HI 39. VI 35. Athen.
VI 234 f—235 b), wie die (fur uns ziemlich dunk-
len) Bruchstiicke iiber die sog. rnxqaoixoi zeigen,

welche als priesterliche Gehiilfen des B. aufzu-
fassen sind, der sie von den Demoten wahlen lasst

(durch Vorwahl, worauf also das Los entschied)

und sie zur Einsammlung des heiligen Getreides
im Bukoleion verwendet (Athen. a. a. 0.). Fast
nur von den Mysterien und Lenaeen ist ausdriick-

lich iiberliefert, dass ihre Besorgung dem B. ob-

lag mit Beihiilfe der [ivozrjgtwv imnsXrjxai, von
denen zwei aus alien Biirgern

,
je einer aus den

Geschlechtern der Eumolpiden und Keryken ge-

wahlt wurde (Arist. 'A&. siok. 57, 1. Harpokr. s.

i imfiskrjxrjg fivoztjQicov. Poll. VIII 90. Bekker Anecd.
219, 14; iiber die Mysterien speciell Ps.-Lys. VI
4. CIA II 376. 597. 741) — nur den Agon bei

den Lenaeen leitete er selbstandig, ebenso wie alle

Fackelwettlaufe (Arist. Poll. a. a. 0.). Ihm kam
wohl auch die Mitwirkung bei der Wahl der
Choregen fur die Lenaeen und Bestellung der Gym-
nasiarchen fur die Fackelwettlaufe zu (Thumser
De civium Atheniensium muneribus 83), wenigstens
nahm er die diesbeziiglichen Klagen an (Dem.
XXXV 48). Ebenso leitete er die Feier der Anthe-
sterien (Arist. Acharn. 1224; Plut. 1197; Ran.
209 und die betreffenden Schol. Poll. VIII 108)
und die Arrhephorien : fur die ersteren bestellte

er die ysgaQal (Etym. M. 227), ebenso wie fur letz-

tere er die Arrhephoren wahlte (Suid. s. inuoyxao).
Selbstverstandlich hatte er auch die Gerichtsvor-

standschaft in alien aus den betreffenden Verhalt-

nissen sich ergebenden Processen (wie er auch be-

fugt war, eigenmachtig gewisse Strafen — imfioXat
— aufzuerlegen oder an den Rat Anzeige zu
machen, Andok. I 111. CIA IV 53 a), aber von
einzelnen Klagen, ausser den schon erwahnten,
ist nur die yQtxpri dmfisiag bezeugt (Hypereid. UI
21. Arist. A&. ,io?.. 57, 2. Poll. VIII 90. Phot. s.

fiysfxmr dixaozrjgtov. BekkerAnecd. 219,16), welche
aber viel weiteren Umfang hatte : wenn gegen Ando-
kides speciell wegen Mysterienfrevels beim B. eine

Endeixis gemacht wurde (Andok. I 111), so lautete

die ygaqitj doepeiag gegen Sokrates viel allgemeiner

(Diog. Laert. n 40) und war doch beim B. ein-

gereicht worden (Plat. Theaitet. fin.). Ob aber
daraus eine Pflicht desselben abgeleitet werden
kann, den Privatkultus zu beaufsichtigen und
speciell dem Eindringen neuer Gottheiten zu weh-
ren, ist mehr denn zweifelhaft

; ja sogar das aus-

schliessliche Recht, Klagen wegen doefSeia anzu-

nehmen, lasst sich bezweifeln (Dem. XXH 27);
vgl. Meier- Scho em ann-Lipsiu s Att.Proc.61ff.
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Hauvette-Besnault De archonte rege 73ff.

(gegen den einzuwenden ist, dass jedenfalls die

nqofioXri gegen Meidias nicht zu den Anklagen
aosfSeias zu rechnen ist).

Ein anderer, nicht minder wichtiger Verwal-
tungszweig war die Administration des VermOgens
der Gotter, speciell der ihnen gehOrigen xe/isvt].

Freilich muss der Umfang der diesbeziiglichen

Pflichten des B. sofort stark eingeschrankt wer-

den. Entzogen waren seiner Obhut die schon
flussig gemachten heiligen Gelder, welche den
Tamiai der Gcttin (und der anderen Gotter) zur
Bewahrung anvertraut (so schon im 6. Jhdt.,

wie die Erwahnung der Ta/iiai CIA IV 3, 18—19
beweist, wodurch auch deren Existenz zu Drakons
Zeiten an Wahrscheinlichkeit gewinnt, Arist. 'A&.

ml. 4, 2) und von diesen unmittelbar an die ver-

schiedenen mit Ausgaben fQr Feste, Opfer u. s. w.
betrauten Beamten ausgezahlt wurden : selbst an
den Lenaeen wurden die jHautgelder* nicht vom

'

B., sondern von den Epimeleten der Mysterien zu-

ruckgezahlt (CIA II 741), welchen also wohl auch
die Verwendung der vom Staate verliehenen Mittel

oblag. Auch in BetrefF der xefiivrj selbst wurden
die Grundsatze der Verwaltung derselben , d. h.

meist die Pachtbedingungen , von der Volksver-
sammlung ohne Mitwirkung des B. festgestellt;

ihm lag es nur ob, sowohl nach diesen Normen die

Grundstucke zu verpachten (meist auf zehn Jahre,
unter besonderen Umstanden aber auf langere Zeit),

!

als tiber deren Erfullung zu wachen und die et-

waigen Schuldner anzuzeigen, zu wekhem Zwecke
er ein Verzeichnis der Pachter und ihrer Biirgen
fiihren musste (Arist. 'A&. jioL 47, 4. 'Eiprjfi. ag%-
1883,110, besonders ausfuhrlich die Bestimmungen
liber das Heiligtum des Neleus, CIA IV 2, 53 a)

;

auch musste er iiberhaupt die liegenden Giiter in

unvermindertem Umfang erhalten und zu dem
Zweck etwaige neue Vermessungen und Grenz-
regulierungen vornehmen, wohl aber nur nach aus- <

driicklicher Vorschrift des Volkes— in alien Fallen
von TJbertretungen war er befugt, Strafe (em-
fSoXrj) aufzuerlegen oder dem Bate Antrag zu stellen

auf eine Busse von 500 Drachmen (vgl. die Be-
stimmungen iiber das Pelargikqn CIA IV 27b;
fiber die heilige Orgas Bull. hell. XIII 434ff. ; iiber

den Bezirk des Apollon Erithaseos CIA II 841).
Vielleicht lag es in seinen Pflichten, auch auf die

etwa nOtigen Reparaturen und sonstige Arbeiten
in den heiligen Bezirken Antrage zu stellen, ob- {

gleich in den bezeugten Fallen dies von seiten

der Priester (CIA II 403) oder von Privatleuten
(Dem. XXH 69) geschah — jedenfalls die Beauf-
sichtigung solcher Arbeiten gehorte nicht zu seinen
Competenzen, da fur gewOhnlich zu diesem Zwecke
die itg&v ijiiaxevaaxai -bestellt waren, welche die

Arbeiten verdingten (Arist. 'A#. tcoX. 50, 1. Athen.
VI 235 b), in ausserordentlichen Fallen besondere
Commissionen bestellt wurden. Wie weit sich
die Aufsicht des B. fiber die Phylen-, Demen- und f

sonstige nicht rein private Heiligtumer und deren
Kultus (fiber die lega Srjfiooia, aber nicht brjfto-

xcXij) erstreckte, lasst sich nicht feststellen, zweifel-
haft ist, ob der Bezirk des Apollon Erithaseos
dem Gesamtstaate oder einer Gemeinde gehorte
(CIA II 841), denn der darin erwahnte Demareh
kOnnte auch als Beamter.des Staates fungieren.
Als letzte Function des B. ist die Vorstandschaft

in alien Blutgerichten zu nennen: alle auf die
sog. tpovma bezfiglichen Klagen kamen an ihn,

und seine Pflicht war es, dem bekannten oder un-
bekannten MOrder den Zutritt zu den heiligen
Statten, dem Markt u. s. w. zu verbieten (Arist.

•A&. Ttol. 57, 2. Poll. VIH 90. Phot. s.

dtxaoTtjQi'ov. Bekker Anecd. 310, 6), wonach das
TtQOUTtstv rip xxF.iva.vxi iv ayogq svxog aveyjtoxrjxos

(Dem. XLIII 57 und das danach erganzte Gesetz
) CIA I 61) nur im Sinne ,die Klage ankundigen'
verstanden werden kann , nicht als Verbot der
Betretung des Marktes. Weiter hatte der B. die
Voruntersuchung (dvdxgtatg) an drei Terminen
(siQodixaciai)

, welche auf drei Monate verteilt

wurden (Antiph. VI 42), zu leiten und den zu-

standigen Gerichtshof je nach dem Charakter der
That zu bestimmen, wobei aber der Beklagte sich

durch eine (wohl von gewOhnlichen Heliasten zu
entscheidende) naQaygatpri gegen Willkfir schiitzen

) konnte. Im Falle , dass der Zwischenraum von
drei Monaten wegen Amtsablaufes nicht eingehal-

ten werden konnte, durfte der B. auch die Klage
nicht annehmen, da es verboten war, solche Pro-

cesse dem Amtsnachfolger zu fibertragen (Antiph.
a. a. O.) : sie mussten von demselben Beamten bis

zu Ende geffihrt werden. Von dem Vorsitz und
dem Stimmrecht des B. in den Blutgerichten
war schon die Bede. Diese Pflicht, dem homeri-
schen B. noch nicht zukommend, wird wohl noch

Ivor Abschaffung des KOnigtums demselben fiber-

tragen worden sein, und wenn von den Beamten
gerade der B. dieselbe zugewiesen erhielt, so mag
hier der religiose Gedanke an Verunreinigung des
Landes durch den MOrder mitgewirkt haben, ur-

spriinglich aber waltete die Idee des Gemeinwohls
und der Schadlichkeit der Privatrache unzweifel-

haft vor, denn sonst wurden nicht die Brandstifter
und noch mehr die durch das Gesetz gerecht-
fertigten MOrder, bei denen von einer Verunreini-
gung des Landes nicht die Bede sein kann, dem-
selben Gericht des B. unterworfen sein ; darum ist

es eben wahrscheinlich, dass hier der B. nur Erbe
des Konigs war, denn bei spaterer Einffihrung
dieser Klagen wurden sie wohl dem ersten Beamten
des Staates, dem Archon, iiberwiesen worden sein

(die Mythen fiber die Stiftung des Areopag, des
Gerichtes am Palladion u. s. w. haben selbstver-

standlich keine Beweiskraft).

Uber die Einzelheiten des Blutgerichtes vgl.

o. Bd. II S. 628ff. und unter Ephetai. Nur fiber

das Scheingericht im Prytaneion sind zwei Bemer-
kungen zu machen. Ersten s hat das Zeugma des
Aristoteles (A&. sioX. 57, 4) den scheinbaren Wider-
spruch zwischen Poll. VIII 90 und 120 gelOst:

es ist kein Grund zu leugnen, dass unter dem
Vorsitz des B. die Phylobasileis das Urteil fallten

fiber den unbekannten MOrder und fiber die Tiere
und Sachen, welche den Tod eines Menschen ver-

ursacht , aber auch kein Grund darauf weit-

gehendere Schlusse iiber die Bedeutung der Phylo-
basileis zu bauen. Zweitens soil vor diesem Ge-
richt auch fiber die des Strebens nach Tyrannis
Schuldigen das Urteil gesprochen worden sein,

wie nicht nur das solonische Amnestiegesetz (Plut.

Sol. 19), sondern auch das Psephisma des Patro-
kleides (Andok. I 78) besagte. Dagegen scheint

zu sprechen, dass im 4. Jhdt. die Anklagen xaxa-
Xvoeo>g xov dijfiov vor die Thesmotheten gehOrten,
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aber das eine ist mit dem anderen nicht iden-

tisch ; einen Umsturz der Demokratie konnte das
Volk im 5.—4. Jhdt. wohl beffirchten und des-

halb vor sein Forum (die Heliaia) zu Ziehen wiin-

schen, eine Tyrannis aber war undenkbar und des-

halb durfte das halbvergessene Gesetz fortexistie-

ren, — wenn nicht einfach Patrokleides die solo-

nischen Bestimmungen gedankenlos ubernahm. Zu-
gleich ist zu sagen, dass weder der Versuch ein

Gericht ex ngvxavetov von dem bekannten im
nQvxaveiq} zu scheiden annehmbar ist, noch der

Satz xaxadixaa&svxeg vjto x&v fiaodeayv auch auf
den Areopag und die Epheten bezogen und die

B. als die verschiedenen Inhaber des Amtes ge-

deutet werden kann (so (Philippi Areopag und
Epheten 217ff.) : der Zusatz imd x&v fiaodicov zu
xaxadtxaoftevxss (was nicht = Sixdfetv) ware nicht

nur ganz unnfitz, sondern auch falsch, da das

ganze Gericht xaxaSmdCei (abgesehen von der un-

mOglichen Verbindung ix x&v ecpsx&v xaxabixa-
a&svxeg vtio x&v §aoi)Jrov) \ so aber mit Beziehung
auf das Gericht beim Prytaneion hat er vollen

Sinn, und der Einwand, dass flaodeTs nicht statt

tpvlofiaotUig stehen kOnne, ist unhaltbar gewor-
den , seit sicher ist , dass letztere unter Vorsitz

des B. richteten — zusammen mit ihm konnten
sie wohl als (SaodeTg bezeichnet werden. Folglich

gehorte wenigstens in alterer Zeit die Anklage
auf Streben nach Tyrannis vor das Gericht des B.

Zum Schluss sei noch erwahnt, dass nach einer

zwar unklaren Stelle (Ps.-Lys. XXVI 8) der B.

die Pflichten des Archon versah, wenn letzterer

bei der Dokimasie entsetzt war, und dass er

ausser den schon genannten Gehulfen sich selbst

zwei Paredren w&hlte (Arist. 'Ad. nol. 56, 1. Poll.

VIII 92. 'Etprift. oqx. 1883, 110), worfiber vgl.

unter Archontes. Litteratur: ausser den Griech.

Staatsaltert. von Schoemann, G. Gilbert, Bu-
solt, Hermann-Thumser vgl. Meier- Schoe-
mann-Lipsius Attischer Process 61ff. Artikel

Archontes bei Daremberg et Saglio Diet, des

antiq. gr. et rom. I 386 und Smith Dictionary

of gr. and rom. antiq. 3 ed. I 165. Hauvette-
Besnault De archonte rege, Paris 1884. Le-
coutere Archontat athenien. Histoire et organi-

sation d'apres la nohxeia 'A&qvaieov , Louvain-
Paris 1893.

IV. Als B. wurden auch die Herrscher der

sog. barbarischen Volker bezeichnet, aber alle

aufzuzahlen, ffir deren Oberhaupter dieser Name
mit mehr oder minder Recht gebraucht wurde,
ware unthunlich. Haufig werden auch Hauptlinge
wilder Horden mit diesem Titel beehrt, nicht viel

hOher standen auch die B. der Thraker, Hlyrier,

Paioner und anderer Stamme an den nflrdlichen

Grenzen der hellenischen Welt, obgleich dieselben

sich meist bis in die BOmerzeit erhielten und
einige von ihnen es zu ansehnlicher Macht brach-

ten. Hier mOgen nur fiber das KOnigtum bei den
halbhellenisierten Volkern Nordgriechenlands, den i

Epeiroten, Thessalern und Makedonen, sowie in

den hellenistischen Reichen ein paarNotizen folgen.

§ 1. Bei den Epeiroten existierten wohl ur-

spriinglich B. bei jedem einzelnen der verschiede-

nen Stamme, aber schon zur Zeit des pelopon-

nesischen Krieges hatten sie sich nur bei den
Molossern und den Parauaiern erhalten (Thuk. II

80). Von den Molossern ging auch die Einigung

des ganzen Landes unter einem B. aus, wohl noch
vor Ende des 5. Jhdts. unter der Regierung des

Tharypas (lust. XVII 3), der noch im J. 429 ein

Kind war (Thuk. H 80) : wenigstens ist sein Sohn
Alketas schon Herrscher von ganz Epeiros. Das
Geschlecht der molossischen B. nannte sich Aiaki-

den (Strab. VII 324) oder Pyrrhiden (Plut. Pyrrh.

1) und ffihrte seinen Ursprung auf Pyrrhos, den
Sohn des Achilleus, zurfick. Die Gewalt dieser

1 B. war stark beschrankt, wie Aristoteles bezeugt

(Pol. VIII [V] 1313 a), und daraus hervorgeht,

dass selbst in den Praescripten der Inschriften

neben dem B. ein Beamter, jtgoaxdxtjg
,
genannt

wird, der von den einzelnen Stammen bestellt

wurde (itQoaxdxrjg MoXoaa&v, CollitzDial.-Inschr.

II 1334ff.); jedes Jahr war der B. verpflichtet,

den Eid auf die Gesetze zu leisten (in Passaron),

wogegen er den Treueid seiner Unterthanen
empftng (Plut. Pyrrh. 5) — Genaueres lasst sich

1 fiber seine Stellung und Bechte nicht sagen. Nicht
seiten waren die Falle, dass der B. seiner Wurde
entsetzt wurde (Diod. XV 13. Plut. Pyrrh. 2).

Nur der beruhmte Pyrrhos scheint, gestfitzt auf

seine Popularitat bei dem von ihm ausgebildeten

Heere, die Kfinigsgewalt nach Analogie der ande-

ren hellenistischen B. verstarkt zu haben, aber

kurze Zeit nach seinem Tode wurde in der zwei-

ten Halfte des 3. Jhdts. das KOnigtum ganz ab-

geschafft; vgl. Droysen Gesch. d. Hellen. Ill

2, 25ff. Roberts Inscript. of Dodona, Journ. of

Hell. Stud. H 109f.

§ 2. Noch kfirzer sind die Nachrichten in

BetrefF der B. bei den Thessalern. Dass dieselben

einst als Alleinherrscher Uber das ganze Land ge-

boten haben, darauf scheint der Branch hinzu-

weisen , dass auch in spaterer Zeit der (im Not-

fall) erwahlte xayog als Heerfuhrer fur das ganze

Volk fungierte (Xen. hell. VI 1, 8—12). Von
diesen B. werden einige aus alterer Zeit genannt
und auf sie gewisse Einrichtungen zuruckgefuhrt

(ob es wirklich historische PersOnlichkeiten waren,

unterliegt wohl dem Zweifel), so auf Aleuas den

Rotkopf die Einteilung des Landes und die Heeres-

organisation (Arist. noX. 0soa. frg. 497 Rose),

auf Skopas die Festsetzung der Abgaben (Xen.

hell. VI 1, 19). Welches aber die Stellung dieses

B. war, ist nicht bestiinmbar, da schon von alters

her infolge der Teilung des Landes in Tetraden

und der Rivalitat mehrerer Geschlechter, vor allem

der Aleuaden (in Larisa, Herod. IX 58) und der

Skopaden (in Krannon, Herod. VI 127), die um
das KOnigtum stritten und sich selbst /Haodijss

nannten , dasselbe zu einer Art Teilffirstentum

herabgesunken war. Sogar die Existenz eines Ge-

samtkOnigtums auch in alteren Zeiten wird neuer-

dings in Abrede gestellt; vgl. Hillerv. Gaert-
r in gen KOnigtum bei den Thessalern, Aus der

Anomia, Berlin 1890, Iff. Vgl. G. Gilbert Griech.

Staatsalt. H 7ff.

§ 3. Ausffihrlicher sind die Nachrichten fiber

die B. der Makedonen, die Argeaden, welche sich

hellenischen Ursprung zuschrieben und ihr Ge-

schlecht nach der recipierten Genealogie auf den
Herakliden Temenos zuruckfuhrten (Herod. VIII

139). Aber wenn fiber deren Geschichte mehr
bekannt ist, so doch nicht fiber die staatsrecht-

liche Stellung des KOnigtums : wie von den alteren

Herrschern sich nur kurze Nachrichten erhalten
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haben, meist auf ihre Verhaltnisse zu den helle-

nischen Staaten beziiglich, so eracheint selbst

Philippos m. fast nur in der Rolle des Feld-
herrn und noch mehr Alexander, dessen ganze
Eegierung in einem Feldzug verging und dessen
Verwaltungsmassregeln nur in Beziehung zu den
orientalischen Landern seines Seiches einiger-

massen bekannt sind, wo er als Erbe der Gross-
kOnige auftrat. Im allgemeinen nur lasst sich
sagen, dass die Macht des B. keine absolute war,
aber wohl nicht durch Gesetz, sondern eher durch
Sitte und Herkomraen gemassigt (Arrian. anab.
IV 11, 6); von den veranderten Verhaltnissen ab-
esehen muss seine Stellung analog derjenigen
es B. der heroischen Zeit gedacht werden: wie

dieser war er Vertreter des Staates gegenuber
den Gfittern, oberster Feldherr und hochster Bich-
ter, nur dass letztere Pflichten viel complicierter
geworden waren und tiefer in die Privatverhalt-
nisse eingriffen als in der Urzeit; ebenso auch in

Beziehung auf die Verwaltung und den Staats-
haushalt; was diesen betrifft, so bezog der B.
ausser den Einkiinften der Domanen noch den
Ertrag der Abgaben und Zolle (Dittenberger
Syll. 127). Beschrankt war die Macht des B.
mehr durch einen zahlreichen und stolzen Adel,
dessen Mitglieder sich, wie schon ihr Name ezaTpoi

zeigt, als demselben an Ehre gleieh erachteten,

denn durch eine Versammlung des Volkes, von
deren Einfluss sich gar keine Spuren crkennen
lassen. Denn in der Eolle, welche das Heer unter
Alexander d. Gr. spielte, ein Spiegelbild der Be-
deutung der Volksversammlung zu sehen, ist eben-
so richtig, als wenn man nach der Eolle der
Praetorianer die Bedeutung der Comitien untcr
den Caesaren bemessen wollte: nicht eine nur
durch die Kriegsdisciplin beschrankte Preiheit der
Volksversammlung muss man in den Ausbruchen
meuterischer Stimmung bei diesern Heere an-
nehmen , sondern im Gegenteil ein allmahlich •

starker werdendes Gefuhl seiner Unentbehrlich-
keit, als einziger Stiitze des neugebildeten Staates
und seines Herrschers — dies stetige Wachsen
des soldatischen TJbermutes (nicht Pochen auf ge-

setzmassig zustehende Eechte) macht sich schon
unter Alexander mit der Zeit immer fiihlbarer

und kommt nach seinem Tode zum vollen Aus-
bruch. Allenfalls kOnnte man eine gewisse Auto-
ritat der Volksversammlung in Capitalprocessen
annehmen , aber auch dies Eecht derselben ist 1

problematisch , denn mOglicherweise handelte es

sich in den bezeugten Fallen darum , bei pein-

lichen Verurteilungen das Odium derselben vom
Herrscher abzuwalzen, und die Verallgemeinerung
dieser Sitte ist nur Klflgelei eines wenig zuver-
lassigen Autors (Curt. Euf. VI 32) beim Process
des Philotas; vgl. den analogen Fall der Olym-
pias (Diod. XIX 51, 2). Ganz anderer Art ist

die auf hergebrachter Sitte fussende Opposition
des Adels, z. B. in der Person eines Kleitos oder (

Philotas, welche von der machtigen Personlichkeit
des Herrschers notdurftig im Zaume gehalten,
nach seinem Abgange den vollen Sieg erlangte,
indem desselben bedeutendste Mitglieder nach
morderischem Kampfe gegen das KOnigtum so-

wohlwie gegen ihre Nebenbuhler sich zu unab-
hangigen Herrschern einzelner Eeichsteile auf-
schwangen. Darin zeigt sich am klarsten, dass

die Gewalt eines makedonischen B., nur auf dem
Herkommen begriindet, sehr verschiedenen Um-
fanges sein konnte und hauptsachlich auf der
Macht der PersOnlichkeit desselben beruhte und
auf seinem Geschick, den ihn umgebenden Adel
zu bandigen oder an sich zu fesseln. Daher die

Schwierigkeiten , mit denen jeder neue B. bei

seinem Eegierungsantritte zu kampfen hatte, da-

her die haufigen Falle der Verbannung oder Er-
(mordung des Herrschers, daher die fast perma-
nenten Thronstreitigkeiten. Wenn dabei einige
Forscher (so auch Droysen) auf die Unsicherheit
der Erbfolge verweisen, so ist das nur verhaltnis-

massig richtig; zwar durch Gesetz war dieselbe

wohl kaum geordnet (wie aus keinem Staate des
Altertums tiberhaupt ein solches uberliefert ist),

wohl aber durch die Sitte, welche dem Erstge-
borenen das Erbe des Vaters sicherte, wie sich

das nachweisen lasst sowohl durch die legenda-
irische Genealogie der alteren B. , als durch die

Thatsache, dass die Dsurpatoren meist eben als

Vormiinder dieser legitimen Erben auftreten (so

noch Philippos III. fur den Sohn seines Bruders
Perdikkas, Amyntas, den darum Alexander sich

beeilte aus dem Wege zu raumen); aber bei der

eben geschilderten Stellung des Konigtums ist es

selbstverstandlich, dass bei Minderjahrigkeit oder
Schwache der gesetzmassigen Eroen leicht ein

auf starken Anhang unter dem Adel gestiitzter
1 Praetendent auftreten und sogar sein Ziel er-

reicben konnte, besonders da die bestandige Kriegs-
gefahr von seiten der umwohnenden Barbaren und
der Hellenen einen kraftigen Herrscher und Kriegs-
mann an der Spitze des Staates forderte. Un-
zweifelhaft dagegen ist, dass die Thronstreitig-

keiten haufig Nahrung erhielten durch die Sitte,

jungere Mitglieder des KOnigshauses durch Teil-

fiirstentumer (in einer Art Lehensverhaltnis) zu
entschiidigen, wodurch sie die Mittel zu weiteren
Unternehmungen erhielten. Bemerkt sei noch,
dass die KOnigsliste fur die alteren Zeiten schon
bei Herodot (VIII 139) gegeben ist, dieselbe aber
spater, um sie mit den peloponnesischen Listen
(speciell der Temeniden) in Einklang zu setzen,

durch Einschiebung neuerfundener Namen nach
oben verlangert wurde. IJbrigens steht die Genea-
logie des makedonischen KOnigshauses selbst im
5. und 4. Jhdt. durchaus nicht fest, da fur manche
Herrscher und Pratendenten ihr verwandschaft-
liches Verhaltnis ganz unsicher ist. Litteratur:

Droysen Gesch. Alex. d. Gr. 46. Grote Hist,

of Greece XI 14ff. Zur Kflnigsliste: v. Gut-
schmid Kl. Schr. IV 33. Busolt Griech. Gesch.
12 616.

§ 4. Kurz sei noch erwahnt, dass auch die

Herrscher der machtigen Kulturvolker des Orients.

Agypter, Assyrer, Bahylonier, Lyder, Meder, Per-
ser, B. genannt wurden. Der PerserkOnig, dessen
Macht den Hellenen besonders ftihlbar geworden
war, genoss den Vorzug, entweder B. ohne Artikel
(wenn nicht ein bestimmter Herrscher unter-
schieden werden soil) oder 6 fieyag fiaatksvg (so

schon Herod. I 188) genannt zu werden. Dies
war eine Wiedergabe des Titels, mit dem sich

derselbe offlciell bezeichnete, der andere Teil dieser

Titulatur klishajathiya kMiajathijdndm ,K0nig
der Kflnige' war dem massvollen Sinn der Hel-
lenen unliebsam und ist in gTiecbischer SprRche

81 Basileus Basilianus 82

erst neuerdings, und zwar in einem Briefe des

Dareios I., zu Tage getreten (Bull. hell. XIII 530):

flaodevg flaodewv. In demselben Document hat
auch die Charakteristik des Aristoteles (Pol. HI
1285 a), dass die orientalische Monarchic eine ab-

solute Herrschaft wie iiber Sclaven sei, eine offl-

cielle Bestatigung gefunden in der Anrede dovXqi

raddrq (doch wohl ein hoherer Beamter). Auf
Grund dieses Grosskonigtums , welches einer ge-

naueren Charakteristik nicht bedarf, erwuehsen
die (SaadeTat der Diadochen Alexanders. Nach-
dem zuerst Antigonos und Demetrios sich B. ge-

nannt hatten, legten sich (im J. 306) auch die

Herrscher Agyptens
,
Syriens , Thrakiens , Make-

doniens denselben Titel bei, und noch spater er-

standen auf den Trtimmem der Alexandermon ar-

chie, abgesehen von einigen kleineren halbbar-

barischen Herrschaften , die vier grossen Eeiche

der hellenistischen Zeit, das agyptische, syrische,

pergamenische und makedonische, deren Gebieter
sich B. nannten. Obgleich aber dieselben ein-

ander natiirlich an Rang nicht nachgaben, kann
man doch in ihrer Stellung gegenuber den Unter-
thanen, trotz Mangelhaftigkeit der Quellen, ge-

wisse nicht unbedeutende Unterschiede bemerken.
Dem Charakter des absoluten Grosskonigtums am
nachsten stand der B. des syrischen Eeiches aus
dem Seleukidengeschlecht , der sich auch allein

den Titel 6 fieyag fiaodevg beimass, und dessen

Eegierung, abgesehen von der Heranziehung hel-

lenischer Kriifte zur Starkung des Eeiches, einen

ziemlich ausgepr'iigten orientalischen Charakter
zeigte. Weiter entfernt von demselben war das
agyptische KOnigtum der Ptolemaeer wenigstens
im 1. Jhdt. seiner Existenz ; zwar den Agyptern
gegenuber war der B. der Erbe der Pharaonen,
aber seine Macht stiitzte sich doch hauptsachlich
einerseits auf das makedonisch-hellenische Heer
und Beamtentum , andererseits auf die grOssten-

teils von Hellenen bewohnte Stadt Alexandreia
— sowohl die ersteren mussten vor.sichtig behandelt
werden, wie auch der letzteren eine grossere

municipale Selbstandigkeit im Vergleich mit den
iigyptischen Stadten verliehen war, darum konnte
wenigstens in den ersten Zeiten das absolutistische

Princip nicht so stark hervorgekehrt werden. Noch
um etwas weiter stand vom Grossko'nigtum ent-

fernt das Eegiment der Attaliden in Pergamon,
die selbst in ihrer Hauptstadt wenigstens dem
Scheme nach eine beschliessende Volksversamm-
lung duldeten und die republicanischen Formen
mOglichst schonten (Inschr. v. Pergam. 1 5, 18), ob-

gleich sie natiirlich dafur sorgten, dass die eigent-

liche Eegierung in ihren Handen sich befand.
Von den makedonischen B. des 3. und 2. Jhdts.

endlich muss man wohl annehmen, dass ihre

Stellung nicht sehr verschieden war von derjenigen,

welche friiher die Argeaden eingenommen hatten

:

die Vertreibung des Demetrios I. aus Makedonien
wird seine im Orient angenommenen absolutisti-

schen Neigungen zur Ursache gehabt haben (Plut.

Demetr. 41— 42). Nur der Unterschied wird obge-
waltet haben, dass der einst so machtige und un-

botmassige Adel, durch die Kriege der Diadochen
und fast noch mehr durch Auswanderung an die

andern hellenistischen Hofe bedeutend geschwacht,
der Kfinigsgewalt nicht mehr den friiheren Wider-
stand entgegenzri^ptzen im stande war; auch wird

das Beispiel der anderen Hofe nicht ohne starken

Einfluss geblieben sein. Nominell und thatsach-
lich fand das GrosskOnigtum der Achaimeniden
seine Fortsetzung in demjenigen der persischen

B. aus dem Arsakiden- und noch vollstandiger

dem Sassanidengeschlecht. Litteratur: Holm
Griech. Gesch. IV 162 (Seleukiden). 171 (Lagiden)

u. a. Swoboda Zu den Urkunden von Pergamon,
Eh. Mus. XLVI 497ff. Mahaffy Greek life and
thought, London 1887 pass. [v. Schoeffer.]

2) Gotterbeiwort: a) Zeus. Wie jeder Gott
innerhalb seines besonderen Wirkungskreises als

KOnig gilt, so steht Zeus iiber alien als ,K0nig

der Gfltter und Menschen' (Hesiod. Theog. 886.

923; Op. 668 u. a.) oder schlechthin als ,der

KOnig' (Thebais frg. 3 Kinkel. Sol. frg. 31 u. a.);

zahlreiche Belege aus der Poesie bei Bru ch-
in an n Epitheta deorum 126, aus der Prosa z. B.

Xen. anab. Ill 1, 12. VI 1, 22. Aristid. I p. 1.

11 Dindorf. Dio Chrysost. or. I 12. Die alten

HeldenkOnige sind seine Sohne oder haben ihr

Scepter von ihm erhalten, und auch nach dem
Untergang des alten hellenischen Konigtums be-

haltZeus B. den alten Platz; vgl. Welcker Griech.

Gotterl. II 182. Preller Griech. Myth.* I 148f.

Greenwe 11 Journ. Hell. Stud. II 78ff. Der Kult

des Zeus B. war iiherall verbreitet und lasst sich

speciell nachweisen fur Athen, wo Zeus B. Schwnr-

gott war (Poll. Vni 122. Preller a. a. 0. 110)

und wo ihm die Stoa Basileios geweiht war (He-

sych. s. (Saoikuos arod), fur Lebadeia mit seinem

bekannten Tempel und Orakel (Paus. IX 39, 4f.

Diodor. XV 53. Plut. amat. narr. 1. IGS 1

3073. 3080—3085. 3096. 4136) und den Basileia-

spielen (IGS I 552. 1711. 2487. 2532. 3091. 4247.

CIG 1515. Schol. Pind. 01. Vn 153), ferner fiir

Paros (CIG 2385), Erythrai (Eev. arch. XXXIV
107 = Dittenberger Syll. 370), Olbia (Laty-
schew Inscr. Pont. Eux. I 105) und den Pelo-

1 ponnes (IGA 564 = Journ. Hell. Stud. II 78 Taf.

XI). Vgl. auch die Epigramme der Mendaier
(Paus. V 27, 12) und Arkader, Paus. IV 22, 7.

Polyb. IV 33. BaatXeia-S^iele in Alexandreia

und Makedonien CIA II 1367. Gegenuber den

angeblichen Darstellungen des Zeus B. , welche

Pan ofk a Zeus Basileios und Herakles Kallini-

kos, Berlin. Winckelmannsprogr. 1847 nachweisen

wollte, vgl. Overbeck Griech. Kunstmythol. Zeus

21 If. b) Poseidon als ,KOnig des Meeres' Anth.

Pal. VI 70 ; im Kult von Troizen Paus. II 30, 6.

c) Apollon Pind. Pyth. Ill 27. CIA H 1527 b u. a.

Citate beiBruchmann Epithet, deor. 22. d) Ha-
des Aischyl. Pers. 627. IGI 872 u. a. Bruchmann
a. a. 0. 2. e) Dionysos Hymn, in Bacch. 1. 26 bei

Abel Orphica 284 u. a. Bruchmann a. a. 0. 81.

f) Asklepios CIG 5974 B u. a. Bruchmann a.

a. 0. 51. g) Herakles CIG 5986. h) Anubis CIG
3724.

3) Einer der Dolionen, von Telamon wahrend
' des Argonautenzuges getotet"; Apoll. Ehod. 1 1043.

[Jessen.]

4) Uber den angeblichen Schriftsteller Baai-

favg in Schol. Nic. Ther. 7*5 s. Basilis Nr. 3.

Basilia s. Basileia.

Basilianus, Praefect von Agypten im J. 217

n. Chr., von Opellius Macrinus zum Gardepraefec-

ten erhoben, aber nach dessen Niederlage auf der

Flncht vnn Agypten nach Ttalien gefangen ge-
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nommen, nach Nicomedia geschickt und getotet,
218 n. Chr. Dio LXXVIII 35. [P. v. Rohden.]

Basilica, fiaoihxrj, fiaodixt] axoa, eine in
rOmischer Zeit viel verbreitete Form eines Offent-
lichen, dem Marktverkehr und der Rechtspflege
dienenden Gebaudes, bestehend, dcr Kegel nach,
aus einem hohen Mittelraum und einem niedrige-
ren, durch Saulen oder Pfeiler vom Mittelraum
getrennten Umgange, oder auch zwei solchen Um-
g&ngen, mit Lichtfiffnungen in dem oberen, von
den Saulen und Pfeilern getragenen Teile der
Wande des Mittelraumes. Meistens, aber nicht
immer, hat die B. ausserdem noch, als besonderen
Sitz der Eechtspflege, ein Tribunal, d. h. eine Er-
weiterung des Umganges, entweder in Form einer
Apsis oder in Form einer erhohten Exedra mit
Saulen im Eingange.

Dass die KOnigshalle in Athen eine B. und
das Vorbild der spateren B. gewesen sei, kann,
da wir von der Form derselben zu wenig wissen, i

nicht bewiesen, sondern hOchstens wegen der
Ahnlichkeit des Namens vermutet werden. Zwar
wird sie nie paadixrj , sondern jj xov paoiXecos
axoa oder fiaoifaios axoa genannt (fiber Platon
Charmid. 153a s. Loeschcke Vermutungen zur
griech. Kunstgesch. und zur Topogr. Athens, Dor-
pat 1884, 16); doch nennt Josephus (ant. XV
411), dem die Gestalt der athenischen KOnigshalle
bekannt sein konnte, die B. des Herodes mit dem
fur diese Qblichen Namen §aoaswg axoa; den-

c

selben Namen braucht fur B. Agath. HI 1 p. 138,
15 Nieb., und ebenso fj paailime axoa. Procop. de
aed. I 11, 1. Zos. Ill 11, 3. Andererseits konnte
freilich der Name B. auch unabhangig von der
KOnigshalle in einer derhellenistischenMonarchien
entstehen. Was sich fur den Zusammenhang der
KOnigshalle mit den B. sagen lasst, ist ausgeffihrt
von K. Lange Haus und Halle 60ff.

Unsere Nachrichten iiber B. beginnen mit dem
Bau der B. Porcia in Rom durch Cato, 184 v. Chr. 4
Daffir aber, dass auch die hellenistischen Haupt-
stadte B. hatten, kann geltend gemacht werden
1) der griechische Name, der schon vor dem von
Cato durch eine Rede uti b. aedifieetur einge-
leitetenBau in zweifelloser Weise feststand; 2) die
Unwahrscheinlichkeit der Einfuhrung einer neuen
Gebaudeform in Rom ohne ein verbreitetes Vor-
bild; 3) die von Caesar 47 v. Chr. in Antiochia
erbaute und Kaiaaoiov genannte B. (Malal. 216
ed. Bonn.)

:
es ist unwahrscheinlich, dass er dort 5(

eine rOmische Gebaudeform einffihren gewollt hatte;
4) die seit 19 v. Chr. von Herodes auf der Sudseite
des Tempelplateaus von Jerusalem erbaute paoi-
Xetos axoa. (Joseph, ant. XV 411); teils die Ver-
schiedenheit dieser B. von den rOmischen, teils
die griechischen Neigungen des Herodes (Joseph,
ant. XIX 329) machen es wahrscheinlich , dass
er das Vorbild in hellenistischen Hauptstadten
fand; 5) das auffallend haufige und frfihzeitige
Vorkommen der B. in dem unter dem Einfluss
der griechischen Colonien stehenden Siiditalien;
in Copia (Thurii; CIL X 123) und Pompeii stan-
den sie schon vor dem Bundesgenossenkrieg, dazu
an letzterem Orte in eigentiimlicher, von der Regel
abweichender und daher besondere Traditionen
voraussetzender Form. Freilich kann dem gegen-
uber angefuhrt werden, dass die griechiscjie Stadt
in Campanien, in der das Gastmahl der Trimalchio

stattfindet, erst relativ spat eine B. erhalten hat
(Petron. 57).

In Rom haute 184 v. Chr. Cato die' nach ihm
genannte B. Porcia (s. d.), an der Westseite des
Comitiums; dass es 210 v. Chr. noch keine B in
Rom gab, bezeugt Liv. XXVI 27, 3. Zwar wird
bei Plaut. Cure. 472 (Cap. 815 bezieht sich nicht
aufRom) eine B. erwahnt, doch wird die betreffende
Stelle fur spateren Zusatz gehalten; gemeint ist
wahrscheinlich die B. Fulvia (Ritschl Parerga
I 207. Jordan Herm. XV 116. G. Friedrich
Jahrb. f. Philol. CXLHI 1891, 708. Hiilsen
Rom. Mitt. VIII 1893, 282). Schon 179 v. Chr.
wurde an der Nordseite des Forums die B. Fulvia
(Fulvia et Aemiliaf hieriiber und iiber ihre wei-
teren Schicksale s. Aemilia basilica) erbaut;
dann 170 an der Sudseite des Forums die B. Sem-
pronia (s. d.), 121 an der Nordwestseite die B
Opimia (s. d.). Im J. 46 begann dann Caesar

.0 auf der Sudseite des Forums den Bau der grossen
B. Iulia (s. d.), welche sich auch auf den Platz der
friiheren B. Sempronia erstreckte. Von Augustus
vollendet, brannte sie ab und war in den letzten
Jahren des Augustus noch im Neubau begriffen;
spater ist sie dann zwischen 283 und 305 noch
zweimal abgebrannt und wieder hergestellt, im

-

J. 377 ausgebessert worden.
Damit war der Basilikenbau am alten Forum

abgeschlossen. Schon zu Caesars Zeit muss an
0 ganz anderer Stelle die B. Iulia Aquiliana (Vitr.
V 1, 4) entstanden sein, nach dem Namen zu
schliessen von einem Aquilius (vielleicht C. Aqui-
lius Gallus, Freund Ciceros) zu Ehren Caesars
errichtet. Unbekannt ist auch die Lage der nach
den beiden TOchtern der Octavia und des M. Anto-
nius benannten B. Antoniarum duarum, CIL VI
5536. Der nachste Basilikenbau war der Traians
urn 112 n. Chr., die B. Ulpia (s. d.) an seinem
Forum. Bald nachher miissen auch die B. Mar-

)eianes und Matidies (s. d.) entstanden sein, ge-
nannt nach Traians Schwester und deren Tochter,
doch wissen wir von ihnen nur die Namen und
dass sie in der IX. Region (Circus Flaminius)
lagen. Severus Alexander flng an, im Marsfeld,
westlich von den Saepta, die riesenhafte B. Ale-
xandria (s. d.) zu bauen. Ebenfalls im Mars-
felde plante Gordian m. grosse Anlagen, zu denen
auch eine B. gehOren sollte, Hist. Aug. Gord. 32.
Endlich baute Maxentius an der Via sacra, die
'dann (nach 312) nach Constantin benannte B.
Von sjdateren Basilikenbauten in Rom haben wir
keine Kenntnis. Wann die im Regionenverzeichnis
genannten B. argentaria (VIII. Region), vestilia,
vaseolaria, floseellaria entstanden sind, ist unbe-
kannt. Wie sehr es schon in augusteischer Zeit
Regel war, dass jedes Municipium seine B. hatte,
zeigt der Bericht bei Suet. Aug. 100 iiber den
Transport der Leiche des Augustus, welche in
basilica cuiusque oppidi aufgestellt wurde. Aus

1 spiiterer Zeit werden auch durch die Inschriften
namentlich fur Siiditalien, zahlreiche B. bezeugt-
so m Abellinum, Abella, Xola, Puteoli (B. Alexan-
dria und B. Augusti Anniana), Cubulteria, Sora
Ferentinum, Setia, Velitrae (CIL X 1120. 1208
1782—84. 1838. 4622. 5670. 5902. 6462. 6588'
8164), Benevent (zwei B.), Caudium, Telesia, Fagi-
fulae, Iuvanum, Corfinium, Carsioli, Septempeda
(CIL IX 1596. 1666. 2174. 2259. 2557. 2961
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3162. 4063. 5576), Praeneste (? s. die Litteratur

bei Lange Haus und Halle 236), Tibur, Ostia

(CIL XIV 3671. 352), Caere (CIL XI 3164), Spo-

letium (Grut. 171, 1), Cingulum (CIL I 1424),

Veleia (CIL XI 1185), Altinum, Verona (CIL V
2157. 3446). Ferner in Aquae Sextiae, Nemau-
sus (Hist. Aug. Hadr. 12), Narbo (CIL XII 530.

3070. 4342; vgl. auch 2332. 2533), Trier, Vesuna
in Aquitanien (Grut. 171, 4), Abdera und Illiberis

in Spanien (CIL II 1979. 2083). In Africa sind

erhalten die Ruinen der B. von Theveste in Nu-
midien (Recueil de Constantine 1866, 186, Grund-

riss bei Graham Remains of the roman occupa-

tion of North -Africa with special reference to

Tunisia, p. 22 des Sep.-Drucks aus Transactions

of the roy. inst. of brit. architects, new ser. II),

inschriftlich bezeugt die von Septimia Vaga, Cirta,

Cuicul (CIL VIII 1219. 7017. 7037—38. 8318—19.
8324; vgl. auch 9997).

Als die Hauptstadt nach Constantinopel ver-

legt wurde, wurden auch hier B. gebaut, Cod.

lust. VHI 11, 21. Agath. p. 138, 15 ed. Bonn.

Procop. de aed. p. 206, 12 ed. Bonn. Chron. Pasch.

I p. 528, 22 ed. Bonn. Zos. Ill 11, 3. Urlichs
Die Apsis 9.

Ob etwa in Siiditalien namentlich die griechi-

schen Colonien und die von ihnen beeinflussten

Stadte schon friiher als Rom B. hatten, wissen

wir nicht. Die alteste Nachricht iiber eine B.

ausserhalb Roms ist die Inschrift CIL X 5807

(= I 1166), nach welcher jedenfalls vor 90 v. Chr.

(s. Mommsen 'a. O.) in Aletrium die B. neu ge-

tfincht wurde. In Thurii (Copia) wurde auch, wie es

scheint, schon vor dem Bundesgenossenkriege eine

B. erbaut, CIL X 123. In Pompeii stand die B.

schon im J. 78, CIL IV 1842. In Herculaneum
wurde zur Zeit des Augustus eine B. gebaut, CIL
X 1425. In dieselbe Zeit, oder etwas friiher, fallt

auch der Bau der B. der campanischen Stadt,

in der das Gastmahl des Trimalchio stattfindet,

Petron. 57. Eine B. in Oea (Tripolis) erwahnt

Apul. apol. 519.

Im Orient ist die alteste bekannte B. das von

Caesar 47 v. Chr. erbaute Kaiaaoiov in Antiochia

(Malal. p. 216 ed. Bonn.), wo spater noch zahl-

reiche B. erbaut wurden (K. O. Miiller Antiqu.

Antioch. 115). Seit 19 v. Chr. baute dann Hero-

des seine paoiAeios axoa auf der Sudseite des

Tempelplateaus von Jerusalem (Joseph, ant. XV
411). Sonst wissen wir aus dem Orient nur

von B. spaterer Zeit; so in Ephesos (Falkener
Ephesus 94. 98), Smyrna (zwei B., CIG 3148).

Uber die sog. B. in Pergamon ist die Untersuchung

noch nicht abgeschlossen (Lange Haus und Halle

239).

Nach Vitruvs (V 1, 4) Anweisung zum Bau
einer B. soli der Grundriss langlich sein, 1 : 3 bis

1:2; wenn die gegebenen Raumverhaltnisse eine

grOssere Lange erfordern , so soli man an den

Schmalseiten Vorhallen, chalcidica, vorlegen (eine

solche findet sich in der B. von Pompeii und in

der Constantins-B.). Das Innere ist geteilt in

einen hoheren Mittelraum und einen niedrigeren,

durch Saulen von ihm getrennten Umgang (por-

ticus) , dessen Breite l/
8 der Breite des Mittel-

raumes ist. Dieser Breite ist die Hohe der Saulen

gleich; iiber diesen und ihrem Gebiilk steht eine

zweite Sanlenordnnng, 3
/4

so hoch wie die nntere;

zwischen beide aber ist eine Aufmauerung, plu-

teus, eingeschoben, die wieder 3/4 so hoch ist wie

die oberen Saulen. Die portieus sind bedacht

durch eine von dem Gebalk der unteren Saulen

und andererseits von den Aussenmauern getragene

fiache Decke, eontignatio, die als Spaziergang

diente, der Mittelraum durch ein grosses Sattel-

oder Walmdach, die zwar nicht hier aber V l r 6

erwahnte mediana testudo , so dass die Inter-

columnien der fiber den Umgang aufragenden

oberen Saulenstellung die Stelle der Fenster ver-

treten. Fur den Mittelraum ergiebt sich so eine

Hohe von ca. ?/8 seiner Breite. Tiber die Lage
des Tribunal giebt Vitruv keine Vorschrift.

Hiermit stimmt das VI 5, 9 liber den oecus

Aegyptius Gesagte ; auch hier sind, an den Wan-
den entlang, zwei Saulenordnungen fiber einander,

in der Hohe des Gebalks der ersten eine eonti-

gnatio und auf dieser ein oberer eireuitus sub

diu; die oberen Intercolumnien dienen als Fenster.

Der pluteus fallt hier weg, sonst ist die Anord-

nung der oben beschriebenen durchaus gleichartig.

Und Vitruv ffigt hinzu: ita basilicarum ea si-

militudo, non corinthiorum tricliniorum, vide-

tur esse.

Dieses offenbar von Vitruv als das gewOhn-
liche und normale betrachtete Schema ist aber

keineswegs immer strenge festgehalten worden.

Schon die alteste und zugleich am besten erhal-

tene der noch vorhandenen B. , die von Pompeii,

weicht wesentlich ab. Dieselbe ist nach einer in

die Wand eingekratzten Inschrift (CIL IV 1842)

alter als das J. 78 v. Chr. und gehOrt auch ihrer

Bauart nach in die vorrOmische Zeit Pompeiis,

vermutlich ins 2. Jhdt. v. Chr. Auch die Be-

zeichnung als B. ist durch eine Wandinschrift

(CIL IV 1779) gesichert. Das Gebaude liegt am
Forum, diesem eine Schmalseite zuwendend, und
hat hier eine wahrscheinlich unbedeckte Vorhalle

(chalcidieum) , aus der man in der Mitte durch

drei Intercolumnien , rechts und links durch je

eine Thfir in das Innere tritt, welches auch durch

zwei Thfiren in der Mitte der Langseiten zugang-

lich ist. Das Innere , circa 55 x 24 m. gross,

zerfallt auch hier in Mittelraum und Umgang,
doch war dieser wesentlich eben so hoch wie jener,

und fiel also das charakteristische Motiv der

UberhOhung des Mittelraumes sowie die doppelte

Saulenordnung ran denselben fort. Eine einzige

Ordnung machtiger Saulen, etwa 10 m. hoch,

trug das (Sattel- oder Walm-) Dach des Mittel-

raumes und trennte diesen von dem Umgange.
Die Riickwande des letzteren zerfielen der Hohe
nach in zwei stockwerkartige Teile; der untere

war auf der dem Forum zugewandten Schmalseite

durch die schon erwahnten Eingangsmotive , auf

der gegenuberliegenden Seite durch Front und
Eingang anderer gleich zu erwahnender Raume
eingenommen , auf den Langseiten durch Halb-

saulen, den grossen Saulen entsprechend, geteilt;

der obere dagegen wurde auf den Langseiten durch

je eine nur auf ganz kurze Strecken von festen

Wandstiicken unterbrochene Saulenreihe (je eine

Saule fiber jeder Halbsaule und fiber den Zwischen-

raumen derselben) gebildet, deren Intercolumnien

also als Fenster dienten , wahrend er auf den

Schmalseiten etwas abweichend mit Halbsaulen

und Fenstern in deren Zwischenraumen behandelt
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war. In dieser zweistOckigen Anordnung der
Aussenwande darf eine Erinnerung an das ur-

sprungliche und normale Grundmotiv, von dem
das hier vorliegende abgeleitet ist, erkannt wer-
den : die UberhOhung des Mittelraumes ist nicht
unterdrflckt, sondern erweitert worden zu einer

ErhChung des ganzen Innenraumes einschliesslich

der Umgange ; indem das von der oberen, gleich-
sam als Fensterwand dienenden Saulenstellung
gebildete Rechteck erweitert und dieselbe von
ihrer urspriinglichen Stelle, Tiber den Mittelraum
und Umgang trennenden Saulen, verlegt wurde
in die Aussenwand des (ursprfinglich niedrigeren)
Umganges, wurde fur Mittelraum und Umgang
die gleiche grOssere Hohe hergestellt. Fraglich
bleibt die Art der Bedachung des Umganges ; doch
ist es nicht unwahrscheinlich, dass er eine flache
Terrasse trug (wie in Vitruvs Normal-B.), die hier
freilich, da kein Aufgang vorhanden ist, nicht
als Spaziergang dienen konnte. In der Mitte der
dem Eingang gegenuberliegenden Schmalseite liegt
das Tribunal in Gestalt einer urn 1,65 m. erhoh-
ten, durch zwei seitliehe Treppen zuganglichen
Exedra, die sich mit vier Saulen und zwei Eek-
saulen auf den Umgang Offnet, in den hinein sie

etwas vortritt. Es war zweistOckig, den heiden
Ordnungen der Umgangswand entsprechend. In
Betreff des Oberstoeks, der sich mit Fenstern
zwischen Halbsaulen auf den Umgang Offnet, ist

nicht ersichtlich, zu welchem Gebrauch er dienen
konnte; vermutlich ist er nur zu decorativem
Zweck gemacht worden. Neben dem Tribunal liegen
noch zwei Raume unbekannter Bestimmung, die
im Grundriss das Rechteck voll machen; sie waren
nicht hOher als das Untergeschoss der Umgangs-
wand und wurden von dem oberen, hier durch je
ein Fenster durchbrochenen Teil derselben iiber-

ragt.

Die alteren Beconstructionen der pompeia-
nischen B. , von Mazois Ruines de Pompel III

' pi. 17. 18 (wesentlich wie oben) und Canina
Architettura antica III 93 (mit iiberhohtem Mit-
telraum) sind unbrauchbar, weil sie die erhaltenen
Fragmente nicht bcriicksichtigen. Obige Recon-
struction ist ausfiihrlich begrfindet,bei Mau Pom-
peian. Beitr. 156; Rom. Mitt. Ill 14. VI 67. VTEI
166, an letzteren Stellen auch mit Rficksicht auf
die von K. Lange Haus u. Halle 351 vertretene
Reconstruction mit fiberhohtem Mittelraum.

In ganz anderer Richtung ist Vitruv selbst

!

(V 1, 6) beim Bau der B. in Fanum von
dem Normalschema abgewichen. Zwischen dem
120X 60 Fuss grossen Mittelraum und den Um-
gangen stand nur eine Saulenordnung, auf deren
Gebalk die mediana testudo ruhte; diese Saulen,
vier an den Schmal-, acht an den Langseiten,
waren fiinfzig Fuss hoch, so dass im Mittelraum
die Breite sich zur Hohe etwa wie 10:9 verhielt.
Der Umgang war zweistOckig: Zwischenboden und
Dach desselben ruhten auf Pilastern , welche in (

zwei Ordnungen fiber einander, zwanzig und acht-
zehn Fuss hoch, an die Saulen angelehnt waren,
so dass diese sich noch fiber das Dach der Por-
tiken erhoben und ihre Zwischenraume hier als

Fenster dienten. So war hier das Grundmotiv des
fiberhohten Mittelraumes festgehalten und nur zur
Verwirklichung desselben eine eigentumlich/3

,
wenig

kunstlerische Anordnung verwandt worden. Da

Vitruv das Motiv des zweistOckigen Umganges
schwerlich erfunden hat, so werden wir annehmen
dfirfen, dass solche Empore auch in kfinstlerischer

ausgebildeten Basiliken nicht ungewohnlich waren.
Eine Langseite war dem Forum zugewandt, und
hier war der Haupteingang. Diesem gegenfiber,

auf der dem Forum abgewandten Langseite, fehl-

ten von den acht Mittelraum und Umgange tren-

nenden Saulen die beiden mittelsten, und die B.
t war hier erweitert durch den sich mit seiner gan-
zen Frontbreite in sie Offnenden Tempel des Au-
gustus, der mit der B. dergestalt unter einem
Dache lag, dass der First des Tempeldaches sich

fortsetzte bis an den der mediana testudo und
mit ihm rechtwinklig zusammenstiess. Die Breite
des Tempels entsprach jenem dreifachen Inter-

columnium; seine Tiefe wird nicht angegeben.
Natiirlich war vor ihm der zweistOckige Umgang
unterbrochen. Wenn nun Vitruv sagt, dass in

> diesem Tempel das Tribunal in Form einer ge-

rundeten, 46 Fuss breiten und 15 Fuss tiefen

Nische enthalten war, so hat er sich ohne Zweifel
unpracis ausgedrttckt. Denn einerseits ist es selbst-

verstandlich und ergiebt sich auch aus der Be-
rechnung der Hohenverhaltnisse, dass der Tempel
auf einem erhohten Unterbau lag, andererseits mo-
tiviert Vitruv die Grosse der Tribunalnische da-

mit, dass die sich um den rechtsprechenden Be-
amten sammelnden Menschen den Handelsverkehr

t in der B. nicht stOren sollten : von einer solchen
StOrung konnte gar nicht die Rede sein , wenn
das Tribunal wirklich im Tempel, d. h. auf dem
Unterbau lag. Vielmehr ist obige Angabe fol-

gendermassen zu verstehen. Der Augustustempel
war ein templum in antis. Seine Front lag nicht
in einer Linie mit der Wand der B., sondern mehr
als 15 Fuss weiter zuruck; die Seitenmauern des
Pronaos waren fiber die Front hinaus verlangert,

und zwar vermutlich, da diese Verlangerungen als
i antae bezeichnet werden , nicht nur bis an die

B. , sondern noch etwas in sie hinein. Ebenso
weit sprang auch der Unterbau vor, und in ihn
war, von der B. aus in fast seiner ganzen Breite,

eine gerundete Nische (nicht eine Apsis in mo-
dernem Sinn, sondern oben offen) von 15 Fuss
Tiefe eingeschnitten , deren Fussboden entweder
mit dem der B. in gleichem Niveau lag, oder nur
wenig fiber ihn erhoht war. Dies war das Tri-

bunal, welches also im Unterbau des Tempels lag,

nicht in diesem selbst, aber zwischen den Ver-
langerungen seiner Seitenmauern. Der Unterbau
konnte also nicht von der Frontseite aus erstiegen

werden, sondem musste seitliehe Zugange haben
von seitlichen Erweiterungen des Unterbaues aus,

welche vermutlich auch .von der B. aus durch
Treppen neben den antae erstiegen werden konnten.

Obiger Darstellung kommen am nachsten Z e-

stermann Basiliken 81 und Tf. 5. Quicherat
Bev. arch. N. S. XXXV 1878, 23. .65. S. auch,
ausser den Vitruvausgaben und Ubersetzungen,
Messmer Uber den Ursprung der B. 30. Die
altere, neuerdings von K. Lange Haus u. Halle
191 vertretene Auffassung, welche das Tribunal
an die Rfickseite des Tempels verlegt, ist weder
mit der erhohten Lage des Tempels, noch mit
dem Wortlaut des Vitruv vereinbar.

Eine Erweiterung und Modification des nor-

malen B.-Tvpus zeigt die B. Ulpia (s. d.). in-
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dem hier nicht nur der Umgang um den grossen,

25 m. breiten Mittelraum verdoppelt war, sondern,

nach einem Fragment des capitolinischen Stadt-

planes zu schliessen, auf den Schmalseiten zu den

zwei Saulenreihen dieser beiden Umgange noch

eine dritte hinzukam, deren Enden durch kurze

Mauern mit den Langwanden verbunden waren,

so dass die B. im Querschnitt ffinfschiffig , im
Langenschnitt siebenschiffig war. Aufjede Schmal-
seite Offnete sich .eine halbkreisfOrmige Apsis, so

gross, dass ihre Offnung fast die ganze Schmal-

seite einnahm, mit einer inneren Saulenstellung

verziert und mit einer Aedicula im Hintergrunde.

Drei Eingange mit Saulenportalen fuhrten vom
Forum (Slid) in das Innere. Dass der Mittelraum

fiber die Umgange, deren Saulen 8,85. m. hoch

waren, erhoht war, kann bei seiner grossen Breite

nicht bezweifelt werden. Ob die Umgange zwei-

stOckig waren, und eventuell ob beide oder nur

der innere, ob etwa fiber dem inneren ein nach

innen, fiber dem ausseren ein nach aussen geOff-

neter oberer Saulengang vorhanden war, fiber alles

dies sind nur Vermutungen gestattet. Den ein-

zigen Anhalt hieten die an den vier Ecken durch

die schon erwahnten kurzen Mauerstucke gebil-

deten Abteilungen, welche mOglicherweise Treppen

enthalten konnten.

Eine wesentlich andere Form vertritt die B.

Iulia (s. d.), in der an die Stelle der. Aussenwande
offene Arkaden getreten sind ; durch Arkaden sind

auch die beiden Umgange von einander und von

dem verhaltnismassig schmalen Mittelraum ge-

trennt. Die gewfllbten Umgange waren zweistOckig,

auch ihr Obergeschoss sowohl nach aussen wie

nach innen geOffnet; fiber demselben eine Terrasse.

Der 16 X 82 m. grosse Mittelraum war in der

letzten Zeit uberwolbt, vermutlich durch vier

Kreuzgewolbe mit offenen Lttnetten, um Licbt ein-

zulassen ; fur die Zeit der urspriinglichen Erbau-

ung wird mit mehr Wahrscheinlichkeit ein Dach
anzunehmen sein, entweder fiber einer Wand mit

Fenstern, oder mit Fenstergiebeln (etwa vier) auch

an den Langseiten. Ein Tribunal war nicht vor-

handen; Sitz des Gerichtsverfahrens war der durch

Marmorschranken gegen die Umgange abgesperrte

Mittelraum, was damit zusammenhangt, dass fur

das Centumviralgerichtsverfahren ein grOsserer

Raum notig war-

Offene Arkaden statt der Aussenwande hatte

auch die B. Aemilia an der Nordseite des Forums

nach ihrem Neubau .infolge des Brandes vom

J. 14 v. Chr., bei welchem wohl Gleichm&ssigkeit

mit der B. Iulia erstrebt wurde. Dies ergiebt

sich aus Plut. Galba 26, nach dem Truppen, auch

Reiter, durch sie durchziehen, und wird bestatigt

durch die Darstellung auf den Marmorschranken

vom Forum. Ob sie ein Tribunal hatte, wissen

wir nicht.

In dieselbe Reihe gehort auch die ozoa paot-

).uog des Herodes. Nach der ausfuhrlichen Be-

schreibung Jos. ant. XV 412ff. war sie eine sehr

langgestreckte B. mit tiberhohtem Mittelraum; sie

hatte eine geschlossene, mit Halbsaulen verzierte

Wand nur an der dem Abhang zugewandten Seite,

an den anderen Seiten aber nur Saulenreihen.

Die Umgange waren einstockig, mit flacher, zu-

ganglicher Decke. Ein Tribunal war nicht vor-

handen, da die Halle nur dem Handels- und son-

stigen Verkehr, nicht dem Gerichtsverfahren diente.

Lange Haus u. Halle 201.

Der B. des Herodes wurde sehr ahnlich ge-

worden sein die B. Alexandrina des Alexander

Severus: eine 1000 Fuss lange, 100 Fuss breite

Halle, nur von Saulen getragen, ohne feste Wande,
Lange a. 0. 213. Als Saulen- oder Pfeiler-B.

wird auch die zur Zeit des jfingern Theodosius in

Antiochia erbaute (Saoihxrj did(pa>rog (Malal. p. 360)

zu verstehen sein.

Eine ganz besondere Gestalt und die gross-

artigste Entwicklung des B.-Baues zeigt die Con-

stantins.-B. (s. d.) an der Via sacra. Charak-

teristisch ist hier, dass der hohe, 25 m. breite,

von drei KreuzgewOlben mit offenen Liinetten be-

deckte Mittelraum sich durch das ganze Gebaude

der Lange nach erstreckt, vom Eingang (dem ein

Chalcidicum vorgelegt ist) bis zur Rfickseite, wo
er durch eine Apsis abgeschlossen wird. Es ist

also hier nicht ein Mittelraum mit Umgang, son-

dern ein Mittelschiff mit Seitenschiffen. Letztere

konnen aber auch mit diesem Namen nur un-

eigentlich bezeichnet werden: sie bestehen jedes

aus drei nur durch Thiiren mit einander verbun-

denen Raumen, deren jeder von einem Tonnen-

gewolbe iiberspannt war, dessen Axe zu der des

ganzen Gebaudes senkrecht stand. Indem nun
von diesen sechs Seitenraumen je zwei sich ge-

genfiberliegende gewissermassen ein Querschiff bil-

deten, konnten die beiden mittleren auch als Mit-

telschiff behandelt und ihre Aussenwande auf der

einen Seite (nach der Via sacra) als Eingang mit

Saulenportal , auf der anderen als Apsis (diese

freilich ein etwas spaterer Zusatz) ausgebildet

werden. Im ubrigen waren diese Aussenwande

von je sechs gewolbten Fenstern durchbrochen.

Die eben erwahnte, fur den christlichen Kir-

chenbau vorbildlich gewordene Eigentumlichkeit

des Grundrisses, dass namlich statt des Umganges
nur zwei Seitenschiffe an den Langseiten vorhan-

den sind, kommt auch sonst vor, und ohne die

ubrigen, durch die Anwendung des GewOlbebaues

bedingten Besonderheiten der Constantins-B. Das

beste Beispiel ist die B. von Theveste (s. o. S. 85):

der Innenraum, 65X 22 m., war durch zwei Reihen

Arkaden, vor deren Pfeilern je eine Saule von

0,50 m. Durchmesser und 4,70 m. Hohe stand,

in zwei 5,30 m. hohe Seitenschiffe und ein hohe-

res Mittelschiff geteilt. Jedem der drei Schiffe

i entsprach an der einen Schmalseite ein Eingang,

dem Mittelschiff an der andren Schmalseite eine

halbkreisfOrmige Apsis, deren Offnung 7,90 m.

weit war. Recueil de Constantine 1860—61, 209

pi. 5. 1866, 186. Ferner ist hier zu nennen ein

in Ephesos (Falkener Ephesus 98) ausgegra-

benes, durch zwei Reihen von je sieben Pfeilern

in drei Schiffe geteiltes, an beiden Schmalseiten

durch je vier Thiiren zugangliches Gebaude, wel-

ches K. Lange (Haus und Halle 200) nicht

i ohne Wahrscheinlichkeit ffir eine B. halt, wenn

auch bei der ganzlichen Unbekanntheit des Auf-

baues einiger Zweifel bleibt. Auch die kleine,

eigentumlich gebaute B. von Chaqqa in Syrien

(Vogue Syrie centrale I pi. 15, danach Lange
a. 0. 223) hat nur Seitenschiffe neben dem Haupt-

raum. Die gleiche Art Grundriss zeigen auch die

weiterhin zu erwahnenden Palast-B.

Angesichts der vielen Variationen, deren, wie
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aus dem Gesagten hervorgeht, diese Gebaudeform
fahig war, darf es nicht wundernehmen, dass
auch die Teilung in Mittelraum und Umgang oder
Seitensehiffe nicht unverbriichlich festgehalten
wurde, und es auch B. mit ungeteiltem, von einem
grossen Dache fiberspanntem Innenraum gab. Ein
ganz sicheres Beispiel dieser Form ist die B. von
Timgad in Africa (s. das noch unvollendete Werk:
Cagnat et Boeswillwald Timgad). Das Ge-
baude, mit der Langseite an das Forum stossend
und von diesem aus zuganglich, hat an der einen
Schmalseite eine Apsis, an der andern ein exedra-
formiges Tribunal; es kann nicht wohl bezweifelt
werden, dass ihm der Name B. zukommt. Ferner
gehort hierher die B. von Trier. Es scheint nam-
lich unvermeidlich , in diesem Gebaude, welches
isoliert stand und daher nicht, wie man gemeint
hat, einer Thermenanlage angehOren kann, und
fur welches auch sonst schwerlich eine andere
Benennung zu finden sein diirfte, eine B. zu er-

kennen, und zwar die, welche nach Paneg. VII
22 Baehr. von Constantin in Trier erbaut wurde
und sich durch ihre ausserordentliche Hohe aus-
zeichnete. Der Name B. haftete naturgemass nicht
an einem bestimmten Schema, sondern an der
Bestimmung des Gebaudes. Der Innenraum ist

ein ungeteiltes Bechteck von 56,20 X 27,70 m.,
ca. 30 m. hoch, mit einer etwas erhohten halb-
kreisformigen Apsis von 19,05 m. Offnung an der
einen, drei Eingangen auf der andern Schmal-
seite, vor welcher eine Vorhalle lag, und je einem
Eingange an den Langseiten in der Nahe der
Apsis. Die Wande sowohl des Hauptraumes als

der Apsis waren durch zwei Reihen grosser durch
Glas geschlossener Fenster durchbrochen , denn
dem rauheren Klima entsprechend war das Ge-
baude mittels eines hohlen Fussbodens heizbar;
da Hohlwande, wie es scheint, fehlten, so konnte
die Warme nur eine sehr massige sein. Da die
Wande fur ein TonnengewOlbe zu schwach sind,

muss der Bau durch ein Dach gedeckt gewesen
sein. F. Hettner Westd. Zeitschr. X 1891, 223,
wo die altere Litteratur.

Es ist gestritten worden (Zestermann Ba-
siliken 72ff. Urlichs Die Apsis der alten Basi-
liken), ob die B. regelmassig ein, Tribunal, sei

es in Form einer Apsis, sei es in anderer Form,
hatten. Die Apsis ist erhalten in der Constan-
tins-B. und in der B. in Trier, das Tribunal in
anderer Form in Pompeii, beides in Timgad. Die
Apsis ist bezeugt fur Vitriivs B. in Fanum (wo
auch gesagt wird, dass sie zu Gerichtsverhand-
lungen bestimmt war)

;
fur die B. Ulpia, fur das

Kcuadgior in Antiochia (Malal. 287. 338) , das
Tribunal fur eine B. in Turris Libisonis auf Sar-
dinien (CIL X 7946). Die Nichterwahnung in

der Anweisung Vitruvs V 1 , 4 kann nichts be-
weisen. Fur das Fehlen des Tribunal ist die B.
Iulia das einzige ganz sichere Beispiel, und hier
erklart es sich durch die Bestimmung fur die >

Centumviralgerichte. Indes ist es wahrschein-
lich, dass die ofFenen B. nach Art der B. Iulia,

namentlich wenn sie nicht am Forum lagen , in
der Regel ohne Tribunal waren, wenn gleich es

moglich war, ihnen an einer Seite eine geschlos-
sene Wand mit Apsis zu geben. Dagegen wird
anzunehmen sein, dass die geschlossenen und na-
mentlich die am Forum gelegenen B. regelmassig

ein Tribunal, meist wohl in Apsisform, hatten,
wenn auch in diesem wie in andern Punkten
aus besonderen Griinden von der Begel abgewichen
werden konnte.

Die Verbindung der B. mit einem Kaisertempel
flndet sich ausser in der B. des Vitruv noch in

der B. Augusti Anniana in Puteoli, wo der Tem-
pel zugleich als Curie diente, CIL X 1783, 84.

Mit andern Raumen nicht naher bekannten Cha-
(rakters stand auch das oben erwahnte Gebaude
in Ephesos (Falkener Ephesus 98) in Verbin-
dung; vgl. auch CIG 3148 rfjv /?. rsyv jiQog r(ji

§ov).svTt)Qiq>.

Ohne geniigenden Grund ist ein Gebaude in

Otricoli als B. bezeichnet worden. Es ist ein

quadratischer Saal mit Apsis, 18 m. lang und
breit, dessen Decke durch zwei Reihen von je

drei Saulen gestutzt wurde, deren aus dem Durch-
messer zu erschliessende Hohe eine Uberhohung

) des Mittels chiffes ausschliesst. Der Innenraum
ist nur durch eine nicht sehr breite Thiir zu-

ganglich und von kleineren Raumen umgeben.
Es fehlen also alle charakteristischen Eigentfim-
lichkeiten der B. Guattani Mon. ined. 1774
Apr. Guattani Roma I 68. Zestermann Ba-
siliken 1 14. Zweifelhaft ist auch die Bezeichnung
eines Gebaudes in Saepinum als B. Es ist, wie
es scheint , ein etwa 25 X 18 m. grosser Saal,

dessen Decke durch Saulen von 0,45 m. Durch-
t messer gestutzt wurde, welche im Rechteck stan-

den, vier auf den Schmal-, acht auf den Lang-
seiten. Und zwar war durch die Saulen auf drei

Seiten ein 3,50 m. breiter Umgang abgeteilt,

wahrend die vier Saulen der einen Schmalseite
die Front und den Eingang des Gebaudes bilde-

ten. Eine Apsis oder Tribunal war nicht vor-

handen ; die in dem Gebaude gefundene, den Bau
eines tribunal columnatum bezeugende Inschrift,

CIL IX 2448, kann sich also nicht auf dasselbe
i beziehen , es sei denn , dass der ganze Bau als

Tribunal bezeichnet ware. Nach der aus dem
Durchmesser sich ergebenden Hohe der Saulen
miissen die Umgange ebenso hoch wie der Mittel-
raum gewesen sein; wenn also das Gebaude eine
B. ist, so schliesst es sich dem in Pompeii ver-

tretenen Typus an. Not. d. Scavi 1877, 280.
1880, 179. Ganz ohne Grund ist der Name B.
auf das 317 n. Chr. erbaute, dann in die Kirche
St. Andrea in Catabarbara verwandelte Gebaude
auf dem Esquilin angewandt worden : es war ein

grosser, reich mit opus sectile verzierter Saal mit
Apsis, unbekannter Bestimmung. D e R o s s i Bull,
di archeol. crist. 1871, 1, 40. Dehio u. Bezold
Kirchl. Baukunst Tf. 15, 10, S. 82. Lange Haus
u. Halle 283. 296. Ganzlich unbegrfindet ist die
Benennung B. fur ein in Herculaneum gefundenes
Gebaude; dasselbe ist ein Porticus mit offenem
Raum in der Mitte.

Die B. waren, ihrer Bestimmung nach, Erwei-
terungen des Forums durch einen bedeckten Raum
und sollten vor allem einen Teil des sonst auf
dem Forum sich bewegenden Handels- und Ge-
richtsverkehrs aufnehmen. Die negotiators, ne-
gotiates erwahnt Vitruv V 1, 4. 5. 8. In Rom
gab es in spaterer Zeit B., die fur den Handel
mit bestimmten Gegenstanden reserviert waren;
B. vest ilia, vascolaria, floscellaria werden im
Regionsverzeichnis genannt; dass die B. argen-
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taria in der achten Region mit der B. vascolaria
identisch sei, wie Preller (Reg. Rom's 145) auf
Grund der Inschrift CIL XI 3821 (aurarius et

argentarius de b. vasaularia) vermutet, ist doch
sehr unsicher. Verkauf goldener und silberner

Schmucksachen in der B. auch Dig. XXXIV 2,

32, 4. In der B. Iulia hatten Geldwechsler, num-
midarii, ihren Stand, CIL VI 9709. 9711.9712;
ein nugarius de b. Antoniarum duarum CIL
VI 5536. Die Handler schlugen in den B. Bretter-

buden auf, Cod. lust. VIII 11 (12), 21. Als Lo-
cal fur Geschafte fibcrhaupt erwahnt die B. Sen.

brev. vit. 12, 1.

Uber Gerichtsverhandlungen s. Sen. controv.

IX praef. 3. Quint, inst. or. X 5, 18. Sen. de
ira III 33, 2. Dass hierzu besonders die Apsis
(tribunal) bestimmt war, sagt ausdrucklich Vitr.

V 1, 8. Die B. Iulia war der Sitz der Cen-
tumviralgerichte (Plin. ep. II 14, 1. 4. V 9, 1.

VI 33, 3), welche wegen ihrer grossen Zahl im
Mittelraum (in media b. a. O. II 14, 4) sassen.

Gerichtsverhandlungen in der B. Ulpia Gell. Xni
25 (24), 2. Fur Constantinopel Agath. 138, 15
ed. Bonn.

Als effentliche Gebaude konnten die B. aber
auch sonst von verschiedenen BehOrden oder zu
andern Zwecken dauernd oder gelegentlich be-

nutzt werden. In Rom hatten eine Zeit lang die

Volkstribunen ihren Sitz in der B. Porcia, Plut.

Cato min. 5. Commodus praesidierte in der B.

Ulpia einer Kornverteilung, Hist. Aug. Comm. 2,

1. In Caere hatten die Augustalen ihr phetrium
in der B., CIL XI 3614. In den Municipien tagte

gelegentlich der Decurionenrat in der B. , so in

Abella, Puteoli, Sora, CIL X 1208. 5670 (107 n.

Chr.). 1782. In Oea (Tripolis) wurden in der B.

Offentliche Vortrage gehalten, Apul. apol. c. 73,

und nach Cod. lust. VIH 11 (12), 21 kam es

spgar vor, dass daselbst Hochzeiten gefeiert wurden.
Uberhaupt aber erstreckte sich der ganze Verkehr
des Forums in die anliegenden B. ; daher die hau-

fige Verbindung forum et b., Cic. Verr. V 152.

Tac. ann. XVI 27. Suet. Calig. 41. Paull. sent.

IV 6, 2. Dig. XLV 1, 83, 5. 137, 6; ahnlich

basilieis ac templis, Tac. hist. I 40. Die in den
Basiliken beschaftigten servipublici (CIL VI 1067.

1068) hatten wohl fur Reinigung, Reparaturen u.

dgl. zu sorgen.

Ausser den Basiliken am Forum , auf deren
Benutzung sich in erster Linie das eben Gesagte
bezieht, gab es auch Basiliken in Verbindung mit
andren Sffentlichen Bauten. So sollten die von
Gordian (Hist. Aug. 32) geplanten Anlagen ausser

Spaziergangen und Badern auch eine B. enthalten.

Basiliken in Verbindung mit Badern kommen noch
vor in Narbo CIL XII 4342 und zwei britanni-

schen Insehriften CIL VII 287. 445. Mehrere
Basiliken in Verbindung mit Theatern in Nicaea
(Plin. et Trai. ep. 39) und wahrscheinlich in Igu-
vium (Bull. d. Inst. 1863, 228); in Verbindung
mit einem Macellum in Corflnium, CIL IX 3162.
Es ist anzunehmen, dass solche Basiliken vorwie-
gend zum Aufenthalt des Publicums, daneben,
namentlich beim Macellum, auch fur den Handel
dienten, wahrend Gerichtsverhandlungen dort wohl
nicht stattfanden. In der Regel scheinen die nicht

am Forum liegenden B. mit einem von Portiken
umgebenen Platze verbunden gewesen zu sein. So

wird erwahnt das ij-degov des Kaiodgiov in An-
tiochia (Malal. p. 287), mit dem zu vergleichen

die B. cum hypaethro in Abdera in Baetica, CIL
II 1979; so auch die von Gordian geplanten An-
lagen. Portiken in Verbindung mit B. CIL IX
1596 (Benevent). 2557 (Fagifulae). V 3446 (Ve-

rona). Vin 7037f. (Constantine).

Besondere Erwahnung verdienen noch die Exer-
cierbasiliken der Truppen, CIL VII 965, aus Eng-

10 land, b. equestrem exercitatoriam, und HI 6025,
aus Assuan, auch diese fur eine eohors equitata;
also Reitbahnen. Ferner Hen z en 6811, aus Mainz.

Dass auch nichtchristliche Kultgemeinschaften
Versammlungsraunie hatten, die den Namen B.
fiihrten, wird bewiesen durch die im J. 1890 auf

dem Caelius gefundene Mosaikinschrift des Vor-
raumes der B. HUariana der dendrophori ma-
trix deum magnae Ideae et Attis. Die Inschrift

lautet: Intrantibus hie deos propitios et basi-

20 lie(ae) Hilarianae, Zweifelhaft bleibt, ob die B.
in dem anstossenden nur 7,30 X 3,50 m. grossen
Raum zu erkennen ist, Bull. cord. 1890, 18. 78.

Not. d. Scavi 1889, 398. 1890, 79. 113. Rom.
Mitt. VI 1891, 109.

Endlich gab es auch Basiliken in grOsseren
Privathausern und namentlich in den Kaiserpa-

lasten. Nach Vitr. VI 8, 1 dienten dieselben fur

publica consilia et privata indicia arbitriaque.
Von zu solchem Gebrauche geeigneten und offen-

30 bar dazu bestimmten Palastbasiliken sind zwei
sichere Beispiele erhalten: im Flavierpalast auf
dem Palatin und in der Villa des Hadrian bei

Tibur; iiber. beide, sowie fiber andere weniger
sicher als Basiliken zu benennende Raume s. L a u g e

Haus und Halle 255. Es sind langliche Sale;

das dem Eingang gegenfiberliegende Tribunal hat
im Flavierpalast die Form einer Apsis, in der

Hadriansvilla die einer viereckigen Exedra; der

Saal selbst hat keinen Umgang, sondern nur Seiten-

40 schiffe, welche durch zwei fiber einander stehende
Saulenordnungen vom Mittelschiff getrennt waren.
Uberhohung des Mittelschiffes scheint nicht statt-

gefunden zu haben. Das Fehlen des Umganges
war durch die Bestimmung solcher Basiliken be-

dingt, welche nicht dem Handel und VeTkehr,

sondern nur einer in dem Tribunal stattfindenden

Handlung dienten. Dagegen ist kein Grund zu
leugnen, dass die Uberhohung des Mittelschiffes

stattfand, wo sie nicht durch besondere Umstande,
50 z. B. durch ein Obergeschoss, verhindert war.

Derartiger, einer hauptsachlich in der Apsis

stattfindenden Handlung dienender Basiliken gab
es vermutlich nicht eben viele

;
wenigstens Bcheint

es nach Tac. dial. 39 nicht, dass die privata in-

dicia in Basiliken stattzufinden pflegten. Dagegen
gab es in spaterer Zeit Hausbasiuken zum Spa-

zierengehen, Hieron. ep. 18: instar palatii pri-

vatorum extructae basUicae, ut vile corpusculnm
. hominis pretiosius inambulet. Und wenn in der

60 Villa der Gordiane drei B. centenariae (d. h.

wohl 100 passus lange Basiliken) waren, so wer-

den wir uns diese, ahnlich wie die von Gordian
im Marsfeld beabsichtigte eben so lange B. , als

zum Spazierengehen bestimmte bedeckte Erwei-
terungen des grossen Porticus (tetrastylum) zu
denken haben. Derart mochte auch die B. im
Palast der Laterani sein, welche durch Constantin

in die Laterankirche verwandelt wurde (Hieron.
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ep. 30: B. quondam Laterani), und eine solche
ist auch gemeint, wenn in den Pseudoclement.
Eecogn. X 71, also um Mitte des 2. Jhdts., er-

zahlt wird, dass in Antiochia Theophilos domus
suae ingmtem basilicam als Kirche geweiht
habe.

Wenn Palladius I 18 den die Kelter enthal-

tenden Teil der cetta vinaria B. nennt, so wird
daraus zu schliessen sein, dass dieser Raum mit
dem erhohten ealeatorium zwischen den beiden
laous eine der B. ahnliche Form hatte.

Nach dem uber die verschiedenen Formen und
den verschiedenen Gebrauch der B. Gesagten ist

klar, dass das "Wort B. weder ausschliesslicjie Form-
bezeichnung, noch ausschliessliche Zweckbezeich-
nung geblieben ist. Es liegt in der Natur der
Sache, dass der Gebrauch desselben sich derart

ausdehnte, dass einerseits am Forum gelegene und
demselben Zweck dienende, aber anders geformte,
andererseits gleichgeformte aber anderswo gelegene
nnd andern Zwecken dienende Gebaude mit dem-
selben Namen benannt wurden.

Auf die Bntstehung der B. als christlicher

Kircbe kann hier nicht naher eingegangen wer-
den. Das gesamte Material mit Angabe der Lit-

teratur findet sich bei F. X. Kraus Realencykl.
d. christl. Altert. s. v.; dazu Dehio und Bezold
Christl. Baukunst des Abendlandes 62. Lange
Haus und Halle 270. Die vielbesprpchene Frage,
ob die offentliche oder die Haus-B. das Vorbild i

abgegeben habe, kann nicht im einen oder an-

dern Sinne ausschliessend beantwortet werden.
Den Namen B. fur christliche Kirchen braucht
schon Constantin in dem den Bau der Kirche des
heiligen Grabes betreffenden Brief vom J. 326
(Euseb. v. Const. IH 31) als selbstverstandlich;

danach kann es schwerlich bios anachronistische

Ausdrucksweise sein, wenn Optatus von Mileve
fur diocletianische Zeit stets von B. spricht (s.

d. Index der Vfiener Ausg.), und ebenso verschie-

'

dene Martyreracten. Dass gelegentlich Hausbasi-
liken reicher Gemeineglieder zum Gottesdienst
hergegeben wurden, ist hinlanglich bezeugt, s. o.

S. 94. Ob dem dort Erwahnten auch die B.
in palacio Sosoriano (Lib. pontif. Silvester) hin-

zuzufiigen ist, bleibt zweifelhaft, da der betref-

fende Raum keinen deutlich basilicalen Charakter
hat. Es ist mOglich, aber nicht erweislich, dass
es die Cftere Uberweisung von Hausbasiliken war,
welche Anlass gab , auch neu erbauten Kirchen, I

nachdem man angefangen hatte, sie grossartiger
zu gestalten, die Form der B. zu geben. Der
Grundriss der christlichen B., mit Seitenschiffen

statt des Umganges, findet sein Vorbild sowohl in

den beiden Basiliken im Flavierpalaste und in

der Villa Hadrians, als auch in der oben erwahn-
ten B. von Theveste; aus ihm kann also nichts

geschlossen werden, um so weniger, als von den
Palastbasiliken vermutlich nur die wenigsten —
diejenigen, welche zu Gerichtsverhandlungen und (

ahnlichen gewissermassen Offentlichen Acten be-

stimmt waren — diese Form hatten, wahrend
kein Grund vorliegt, sie auch da vorauszusetzen,
wo die B. als Erweiterung von Portiken u. dgl.

zum Spazierengehen diente. Es wird also nur
im allgemeinen daran festzuhalten sein, dass die
B. dem christlichen Kirchenbau, als dieser an-
ting sich grossartiger zu entwickeln als Vorbild

diente. Ver"^andlung offentlicher Basiliken in

Kirchen ist nicht nachgewiesen.
Litteratur. Von Qu a s t Die Basilika der Alten,

Berlin 1845. Zestermann Die antiken und die

christl. Basiliken, Leipzig 1854. Messmer Uber
den Ursprung, die Entwicklung und Bedeutung
der Basilika in der christl. Baukunst

,
Leipzig

1854. W. Weingartner Uber Ursprung und
Entwicklung des christl. Kirchenbaus, Leipzig

) 1858. Mothes Die Basilikenform, Leipzig 1865.
Dehio und v. Bezold Die kirchl. Baukunst des
Abendlandes, Stuttgart 1884. Lange Haus und
Halle, Leipzig 1885. [Man.]

Ad Basilicam in Mauretania Sitifensis, nach
Tab. Peut. II 5 Mill. Station an der Strasse von
Cuicul (= Djemila) nach Igilgili (= Djidjelli),

15 Milien von Choba (= Ziama), 83 auf dem di-

recten Weg von Igilgili. Shaw undPellissier
identificieren es mit Babur, L apie mit den Ruinen
Won Beni Nundil. [J. Schmidt.]

Ad Basilicam Diadumeni (Hs. Diadumene,
Tab. Peut. Ill 3 Mill.) in Numidien, Station auf
dem Wege von Lambaesis nach den westlich und
stidlich vom Dj. Aures gelegenen Oasen. Ragot,
Lapie, Guyon identificieren sie mit Hr. Fegu-
sia (Rec. de Const. 1873/4, 261), Wilmanns
dagegen wie Carbuccia mit Hr. el-Biar (CIL
VIII p. 275f.). [J. Schmidt.]

Basilicus sinus (Mela I 16. 17. Plin. n. h.

>V112), die tiefeingeschnittene Bucht siidlich von
Branchidai und Ostlich vom Vorgebirge Poseideion
in Ionien, jetzt Basilicus Bay nach Mediterr. Pi-
lot (London 1882) IV 163. Ren n ell Geog. of
West. As. II 39 identificierte ihn mit der Bucht
von Kasikli. [Burchner.]

Basilidai (Baod(dat), Bezeichnung der Herr-
schergeschlechter in verschiedenen Ionerstadten
Kleinasiens, gleichbedeutend mit Kodridai, die von
den Schriftstellern gelegentlich mit den B. zu-

1 sammengeworfen werden. Wie aus der Stiftung
unterhalb der Akropolis (CIA IV p. 67) hervor-
geht, genoss Kodros in Athen Verehrung neben
Basile, deren gemeinsamer Ursprung vielleicht in
Ionien zu suchen ist , wo Kodridai und B. syno-
nyme Begriffe waren. Den Kodriden und B. in
Kleinasien entsprechen in Athen die Medontiden
(MedovMat, besitzlich im athenischen Stadtge-
biet), deren Namen gleichfalls das .Herrscherge-
schlecht' bezeichnet. Die hervorragende Rolle,

welche die zahlreichen ehelichen wie unehelichen
Sohne des Kodros in den Griindungssagen der ioni-

schen Stadte spielen, ist daraus zu erklaren, dass
ihr Vater ursprflnglich wohl nichts anderes als

em appellativer Begriff war, ahnlich dem Medwv,
und sich erst hieraus im Laufe der Zeit eine in-

dividuelle Sagengestalt gebildet hat, die als solche
hauptsachlich fur Attika in Betracht kommt; vgl.

U. v. Wilamowitz Aristot. und Athen DI 130.
136. Darauf weist namentlich die in Ionien nach-
weisbare Bestimmung, dass die Bekleidung der
Konigswurde von der ZugehCrigkeit zum Stamm
des Kodros abhangig sein sollte, Paus. VH 3, 10.
In Kleinasien hat Kodros nur als Archegetes Be-
deutung. Wir treffen die B. als Herrscheradel
in Erythrai, dessen Besiedelung dem Kodriden
Knopos zugeschrieben wurde, Aristot. pol. VIII
1305b. Toepffer Att. Geneal. 240. Busolt
Griech.-Gesch.I2 314. H. G abler Erythrae (Berl.
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1892) 6. Ferner in Ephesos, wo die Nachkommen
des Kodros noch zur Zeit des Strabon den Namen
Baodidai oder BaodeTg fuhren : Strab. XIV 633
y.al hi vvv oi ex rov yevovg dvofidCovtai Baadetg.
Suid. s. IIv&ayoQas 'Ecpeaiog • xaxaXvaag 6C sjii-

(Sovlfjg rtjv zwv Baodib&v xakoviievrjv aQ^rjv. Der
Sturz der ephesischen B. muss in der ersten

Halfte des 6. Jhdts. v. Chr. erfolgt sein, denn
Pythagoras wird in die Zeit vor Kyros gesetzt

(Suid. a. a. O. rjv de xqo Kvqov tov IIcqoov, &g
<pr\oi BAtojv). Toepffer Att. Geneal. 240. Bu-
solt Griech. Gesch. 12 308. E. Meyer G. d. A.

II 614. 616. Gabler andert bei Suidas die Uber-
lieferung 'Ecpeoiog in 'Egv^oaTog. und bezieht den
Sturz der B. und das Schreckensregiment des

Pythagoras nicht auf Ephesos, sondern auf Ery-
thrai (a. a. 0. 7); vgl. M. Duncker G. d. A.
VI 5 302. Diese Gewaltmassregel hat keine Be-
rechtigung. Wir haben iiber den Sturz des KOnig-
tums in Erythrai eine Erzahlung erhalten, die

aus dem zweiten Buche twv jzeqi rrjg statQidog

laroQiwv des Hippias von Erythrai geflossen ist

(Athen. VI 259), nach welcher der Basilide Knopos
von einem Ortyges getotet wurde, der aber bald da-

rauf durch den Bruder des Knopos, Hippotes, ge-

stiirzt ward; vgl. Gabler a. a. 0. 5, dessen Po-
lemik gegen Lamprechts (De rebus Erythraeo-
rum 18) naive Beurteilung dieses Berichtes uber-

flussig ist. Die historische Verwendbarkeit der

Nachrichten des Hippias wird von E. Meyer (G.

d. A. II 616) mit Recht geleugnet. Wie in Ery-
thrai und Ephesos scheinen auch auf dem benach-
barten Chios einstmals B. geherrscht zu haben;
vgl. Herod. VIII 132 : Chier 'HgoSoxog 5 Bam-
Itjt&ea). Bull. hell. Ill 244 : Kaoxaotmv 6 Baadei-
Sov. Busolt Griech. Gesch 12 314. [Toepffer.]

Basilides s. Basileides.
BaaiXideg, eine Art Schuhe, nach Hesychios

von Frauen und Flotenblasern getragen; so ge-

nannt, weil sie zur Tracht des athenischen agyjav

liaadevg gehfirten (Poll. VII 85). [Mau.]

Basilidia , eine der vulcanischen oder aeoli-

schen Inseln vor der Nordkuste Siciliens (Geogr.

Rav. V 23 p. 406 Basilidin), jetzt Basiluzzo bei

Panaria, s. o. Bd. I S. 1041. [Hulsen.]

Basiliensium ciritas s. Basileia Nr. 3.

BaoiXixa 'Afivvrov , fester Platz in Make-
donien, von Iustinian wiederhergestellt

,
Procop.

de aed. IV 4 p. 279 Bonn. [Oberhummer.]
BaaiXiteoi szdiSeg- Unter Kflnig Philipp und

Alexander bestand die Einrichtung, dass die Sohne
vornehmer Makedonen in einem bestimmten Alter

an den Hof gezogen wurden, um hier Pagendienste
beim Konige zu verrichten und eine militarisehe

Ausbildung zu erhalten (Arrian. anab. IV 3, 1).

Sie folgten dem Konige ins Feld, sassen im Ge-
fecht ab und hatten dann ihren Platz neben den
Hypaspisten, mit denen sie wahrscheinlich gleiche

Bewaffnung hatten (was Curtius Vin 6 , 2 iiber

ihren Dienst beim Konige vorbringt, scheint un-

zuverlassig). Die pueri regii in der Umgebung
des Perseus (Liv. XLV 1) sind die letzte Erwah-
nung dieser Einrichtung. Nur den Namen haben
mit diesen B. ti. die Hen xcuSeg , die in den
Heeren des Antigonos und Eumenes genannt wer-
den (Diod. XIX 28, 29), gemein. [Droysen.]

Basilikos (Baodixog). 1) Namhafter Rhetor
des 2. Jhdts. n. Chr., lehrte in Nikomedeia. wo

Panly-Wissowa III

ihn Apsines horte (Suid. s. 'Aiflvrjg 2). Danach
lebte B. noch um 200 und dariiber hinaus (s. Bd. II

S. 278). Der Terminus a quo seiner Lebenszeit

lasst sich annahernd dafraus bestimmen, dass er

sein Werk hsqi Idecov schon vor Hermogenes (Zeit

Marc-Aurels) verfasst hat (Syrian. Schol. Hermog.
I 13, If. Rabe = VII 878, If. W. Tzetz. Schol.

Hermog. bei Cramer Anecd. Oxon. IV 126, 6, wo,
wie auch sonst Ofter, Baadixog statt Baadlaxog

10 zu lesen ist) und dass er, wie Graeven Cor-

nuti art. rhet. epit., Berlin 1891, XXVIIf. aus
Schol. Hermog. VII 930—932 W. erschliesst, nach
Lollianos (Zeit Hadrians) iiber xo/h/m, x&lov,
nsQiodog (wohl in xegl idemv) gehandelt hat. Ausser
dem genannten Werke verfasste B. nach Suid. s.

Baadixdg Schriften siegl rmv 8ia twv Xi^ecov

axmxaxmv (etwa itegt r&v 8ia(votag xai) rdiv

Mg~ea>g axrffiaxmvT), izsqI QrjroQixijg naQaoxevijg

r{%oi tisqI aoxr/aemg, tisqi /j,eran:orfoea>g xai aXXa
20 Tivd. Auf Commentare zu Demosthenes weist hin

Syrian, a. 0. 1 13, 6—9 = VII 878, 14—16 W. =
Tzetz. a. 0. Anm. s. Einen fj,ovofti(jlog xegi ro-

Tioiv erwahnt ruhmend derselbe Scholiast I 57,

6ff. = VII 1024, llf. W. Ein zur Statuslehre

gehOriges Fragment wird citiert von Syrianos II

180, 9ff. = IV 747 W. Von wenigen Fragmenten
abgesehen, hat sich von den vielen Schriften des

B. nichts erhalten. Apsines, der sich auch sonst

eng an seinen Lehrer angeschlossen zu haben
30 scheint (vgl. VII 931 W. Hammer De Apsine

rhetore, Progr. Gfinzburg 1876, 9f.), nennt ihn

nnter den Quellen fur seine Rhetorik ausser Ari-

steides allein mit Namen (I 331, 7 Sp. = II 217,

72). Bei aller Hochschatzung wurde er von Spa-

teren auch hart angegriffen, so von Syrianos I 13,

1—3, der ihm Mangel an evxgiveia und rdfes in

der Lehre jr^t idecov vorwirft; vgl. auch II 180,

9ff. [Brzoska.]

2) Gnostischer Theolog um 180, in einer Streit-

40 schrift des Rhodon (Euseb. hist. eccl. V 18, 3)

zusammen mit Potitus genannt als Vertreter einer

dualistischen Weltanschauung im engsten An-
schluss an Markion (Svo dp/af ela^yovrrat). Da
bei Theodoret haer. fab. I 25 hinter dem Potitus

des Rhodon und vor dem dort auch gleich darauf

besprochenen Syneros ein Marcionit Blastos er-

wahnt wird, durfte Volkmar Hippolytus u. d. rOm.

Zeitgenossen 1855, 28 mit Recht dies BXaarog
in Baadtxo; corrigieren. [Jiilicher.]

50 Baodixos avXwv (Strab. XVI 756) s. Aulon
Nr. 12.

Basilina, Mutter des Kaisers lulianus (Amm.
XXV 3, 23. Pallad. dial. 13 = Migne Gr. 47, 48),

Tochter des Caeionius lulianus Camenius, Con-

suls 325 (Liban. epit. I 524; vgl. Seeck Sym-
machus p. CLXXVII) , verwandt mit Eusebius,

Bischof von Nicomedia (Amm. XXII 9, 4) , wo-

durch sie veranlasst wurde, ihren Einfluss bei

Hofe zu Gunsten des Arianismus geltend zu machen

60 (Athan. hist. Ar. ad mon. 5. 6 = Migne Gr. 25,

700. 701), vermahlte sich in Constantinopel, wahr-

scheinlich bald nach der Einweihung der Stadt

(330), mit Iulius Constantius, dem Halbbruder
Constantins d. Gr. , und gebar ebendaselbst im
J. 331 ihren einzigen Sohn , starb aber schon

wenige Monate spater (Themist. or. IV 59 a. Iulian.

misop. 352 b). Durch ihr Testament wurden der

Kirche Grundstiicke hinterlassen (Pallad. a. O.).

4



99 Basilinda Basilisk 100

Nach ihr erhielt die Stadt Basilhmpolis in Bi-

thynien ihren Namen
; vgl. Iulianus. [Seeck.]

Itasilinda, ein Kinderspiel, bei dem einer

durch das Los zum Konig ernannt wurde, Poll.

IX 110, und die andern in verschiedenen Rollen,

z. B als Soldaten (Hesych.), ihm gehorchen muss-
ten. Derart war das Konigspiel des Kyros (Herod.
I 114), nur dass dort der Konig gewahlt wnrde.
Von dem flaadevg als Sieger irn Ballspiel (s. Bd. II

S. 2833), dem gegenuber der Unterliegende ovog 10 zu d. St.

hiess, ist dies Spiel zu unterscheiden. [Mau.] " "

Basilinopolis, urspriinglich ein zu Mkaia
gehOriges Dorf in Bithynien, das von Kaiser
Iulianus stadtische Gerechtsamkeit und zu Ehren
seiner Mutter den Namen B. erhielt, Hierocl. 692.
Not. eccl. Ill 127 u. a. St. Auf dem Concil
zu Chalkedon 451 Qerontius Basilinopolis; vgl.

ausserdem Man si VII 306. Der Ort lag an den
Grenzen der Dioecesen von Nikaia und Nikomedia

;

Basiliscum (Itin. Hieros. 583) , mansio in

Phoinikien zwischen Antarados und Arka; nicht
identificiert. [Benzinger.]

Basllisene (Baodiotjvrj) , Landschaft Gross-
Armeniens am oberen Laufe des Euphrat, Ptol.

Geogr. V 12, wo dieselbe von der weiter strom-
abwarts gelegenen 'Axihar\vri unterschieden wird.
Falschlich an Stelle • der letzteren gesetzt steht

der Name in Epit. Strab. XI 521, vgl. Kramer
[Baumgartner.]

Basilisk. Der B. (ftaodloxog lat. regulus eo

quod sit rex serpentium Isid. Orig. XII 4 oder
sibilus ebd.) gehorte nach der Ansicht der Alten
zu den Schlangen. und war in Libyen (Ael.III 31),
besonders in der Provinz Kyrenaika heimisch (Plin.

VIII 78). Mit der Kroneidechse (basiliscus Laur.)
der modernen Zoologie hat er also nichts zu thun.
Die Beschreibung dieses fabelhaften Tieres steht
bei Apollodor (Nic. Ther. 396f. vgl. E. Rohde

danach ist seine jetzige Lage aufzusuchen; Basi-20Rh. Mus. XXVIII 279), Plinius (VIII 78), Galen
nupolis bei Synesius ep. 66 (Hercher), vgl. Amra.
Marc. XXV 3. 23. Kuhn Verfassung d. rom.
Eeichs II 239. 263. Nach Earn say Asia minor
179 lag es wahrscheinlich am westlichen Ende
des ascanischen Sees. [Euge.]

Basilippo, Ort in Hispania Baetica an der
Strasse zwischen Hispalis und Corduba (Itin. Ant.
410, 1; beim Geogr. Eav. 316, 13 Balsilipa) in der
Gegend des Cerro del Cincho bei Arahal (Guerra

(XIV 233) d. h. vermutlich Xenokrates (vgl. Gal.
XII 250, der often gesteht, dass er nie einen B.
gesehen habe, wahrend es bei Aelius Promotus
von Demokrit heisst: avxoTttrfg tov faS<w yeyovsv)

und bei Isid Orig. XII 4, 6. Darnach hatte er

einen spitzen Kopf, war goldgelb an Parbe (Nic.

Gal.) und i/
2 bezw. 1 Elle lang (Nic. Isid. Ael. h. a.

II 5). Auf dem Kopfe hatte er einen weissen Fleck,
der gleichsam ein Diadem vorstellte (Plin. a. a. O.),

Discurso a Saavedra 87). Ein Basilipfonensis] 30 nach Galen (XIV 233) drei Hervorragungen, sein
OIL n 1376. [Htibner.,

Basilis (Baodig). 1) Stadt im arkadischen
Gau Parrhasia, am linken Ufer des Alpheios, eine
Grttndung des arkadischen Ko'nigs Kypselos, welcher
dort ein Heiligtum der eleusinischen Demeter mit
einem Schonheitswettkampf fur Prauen stiftete,

Paus. VIII 29, 5. Nikias bei Athen. XIII 609 e, FHG
IV 463. Steph. Byz. Spuren der schon zu Pausa-
nias Zeit in Triimmern liegenden Stadt sind bei

KOrper war mit weissen Plecken gezeichnet (Orig.).

Eine aus dem Altertum herriihrende Abbildung
zu der Paraphrase des Euteknios im Wiener
Codex Constantinopolitanus med. gr. nr. 5 des
Dioskurides und in dem illustrierten cod. Bonon.
bibl. univers. nr. 3632 (saec. XV) S. 383 (sicher

aus dem Constantinopolitanus). Sein Gift sollte

derart wirken, dass der ganze Kflrper anschwelle
und schwarz werde, das Haar ausfalle und der Tod

dem Dorfe Kyparissia nachweisbar. Leake Morea 40 binnen kurzem eintrete (Apollodor bei Nic. a. a. O
II 293. Ross Eeiserouten 89f. K. O. Miiller
Dorier I 64. II 432f. Curtius Pel. I 304. 339.
Bursian Geogr. II 240. [Oberhummer.]

2) Der Beiname verschiedener Gottinnen, der
Aphrodite in Tarent (Hesych. s. flaodtg); der Hera
in Argos (Kaibel Epigr. 822," 7), in Lebadeia
(IGS I 3097) und bei Pogla in Pisidien (CIG III

4367f. v. Lanckororiski Stadte Pamphyliens
und Pisidiens II 9); der Persephone in Katana
(IGSI 450). S. Basileia Nr. 5. [Kern.]

3) Basilis (FHG IV 346. 347. Susemihl Gr.
Litt.-Gesch. I 663. II 679), verfasste 'IvSixd (Athen.
IX 390b kv rep Sevzigcj) zwv 'IvSixwv) , in denen
auch seine Angaben liber Aithiopien Platz gefun-
den haben werden (Plin. VI 183). Agatharchides
(Phot. cod. 250 p. 454 b Bekk., Geogr. gr. min. I

156) nennt ihn neben Hekataios als Autoritat fur

den Osten. Dies allein beweist, dass das Buch
mit nicht nur wissenschaftlichen , sondern auch

und Ael. Prom.). Erasistratos, der in seiner Schrift
arept dvvdpeaiv xai davaoificov auch iiber den B.
gehandelt hatte (Ps.-Diosk. II 74), empfahl gegen
seinen Biss Bibergeil und Mohnsaft (Ps.-Diosk. II

91). Von dem Tiere wurde allerlei gefabelt: er be-

wege seinen Korper nicht wie die ubrigen Schlangen
in vielfachen Windungen vorwarts, sondern krieche
in der Mitte sich hoch aufrichtend, seine blosse
Beruhrung und sein Gifthauch lasse Straucher

50 vergehen und sprenge Steine (Plin. a. a. O.). Sein
Hauch gait als giftig (Plin. XXIX 19); sein Gift
soil Menschen und Tiere toten (Ael. II 5. Luc.
Phars. IX 830 aus Aem. Macer; vgl. Fritzsche
Quaest. Lucaneae, Gothae 1892, 1 Iff.) und sogar
durch andere Medien hindurch wirken (Ael. a. O.
Heliod. Ill 8. Plin. a. a. O. Lucan. a. a. 0.). Sein
Zischen verscheucht die Schlangen (Nic. Ther. 399.
Archelaos bei Ael. II 7. Plin. a. a. 0.) und totet

wie sein Blick (daher Basiliskenblick Gal. XIV 233.
litterarischen Praetentionen auftrat; es ist also 60 Plin. XXIX 66. Amm. Marc. XXVIII 1, 41. Isid!
gar nicht daran zu denken, dass B. den anonymen
sog.Periplus maris Erythraei verfasst haben konnte.
Der Zeit nach gehOrt er in das 3. Jhdt. Schol.
Nicand. Ther. 715 wird 6 fiaodeig
citiert: der Artikel macht es unmoglich, hier,

wie meist geschieht, an B. zu denken, und Bus-
semaker hat wohl das Eichtige getroffen, wenn
er 'Upas erganzt. [Schwartz.]

Orig. a. a. 0.) und sein Geruch (Isid. a. a. 0.).

Der B. selbst wieder erliegt dem Geruch des Wiesels
(Plin. Isid. a. a. 0.), er furchtet den Anblick des
Hahnes, sein Krahen tetet ihn (Ael. Ill 31. V 50).
Die bekannte Fabel von der Geburt des B. aus
einem dotterlosen Hahnenei ist nicht antik, kniipft

aber an antike Anschauungen an. Von den Agyp-
tern wurde er mit tier Uraeusschlange identificiert
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(Horap. I 1), nach Artemid. oneir. IV 56 bedeutet
er seinem Namen gemass grosse Macht. fiber

fiaodioxog als Vogel vgl. den Artikel Zaun-
kOnig. [M. Wellmann.]

Basiliskos. 1) S. Basilikos.
2) Bruder der Verina, der Schwester Kaiser

Leos, Consul im J. 465. 476, kampfte als Magister
militum von Thrakien gegen die Gothen, wurde
GTQazoirsddtQxys an Stelle des Eusticius (Theo-
phan. 5956. 5961. Prise, frg. 39, FHG IV 108
aus Constant, legat. Malch. frg. 7, FHG IV 116
aus Suid.). Im J. 468 wurde B. zum Oberbe-
fehlshaber der grossen gegen das Vandalenreich
von Kaiser Leo in Verbindung mit dem West-
reiche ausgerflsteten Expedition ernannt: er wird
aitoxgdrcoQ tov aoAefiov, auch argartjydg xal ffag-

xog genannt. Die Geldaufwendung betrug 180 000
Pfund Gold; eine Flotte transportierte ein Heer
von 100000 Mann und 7 000 Euderer. Zugleich
mit ihr operierte Heraklius von Tripolis her und
der Commandant von Dalmatien, Marcellinus, ge-

gen Karthago. Geiserich war durch diesen ge-

waltigen Angriff eingeschuchtert, als B. bei Mer-
curium, 280 Stadien von Karthago, landete. Doch
gewahrte B., entweder durch Geld bestochen oder
durch die verraterischen Intriguen Aspars und Ar-
daburs gewonnen , einen funftagigen Waffenstill-

stand. Geiserich beniitzte ihn , um die kaiser-

liche Flotte unvermutet zu iiberfallen und zu ver-

brennen. B. gelang es, mit einem Schiffe nach Si-

cilien zu entkommen. Von hier eilte er als Schutz-
flehender in die Sophienkirche nach Constantinopel,

und Verina vermittelte ihm die Verzeihung des

Kaisers (Prok. Vand. I 6. Candid, frg. 1, FHG
IV 1364 aus Phot. Malal. 373 B. Theodor. Lect.

I 25. Theophan. 5961). Nun intrigierte er selbst

gegen Aspar und trug zu dessen Sturze bei (Theo-
phan. 5963). Im J. 471 schutzte er Constantinopel
vor einem Angriffe Theoderichs des Sohnes des
Triarius (Theophan. 5964). Als im J. 475 nach
dem Tode seines Sohnes, des jiingeren Leo, Kaiser
Zeno vor Verina aus Constantinopel floh, kam B.
aus Herakleia in Thrakien herbei und wurde von
Verina zum Kaiser erhoben. Er kronte seine Frau
Zenonis zur Kaiserin, seinen Sohn Marcus zum
Caesar. Unruhen erschutterten das Eeich wahrend
seiner zwanzigmonatlichen Eegierung. Er erliess

eine Enkyklika, in der er die Synode von Chal-

kedon verwarf , und rief die wegen Ketze"rei ab-

gesetzten Bischflfe zuriick; dadurch brachte er die

chalkedonische Partei: Akakios, den Bischof von
Constantinopel, den Saulenheiligen Daniel, die

Mttnche gegen sich auf, musste vor ihnen fliehen

und sogar seine erste Enkyklika durch eine zweite

widerrufen. Ein Brand zerstOrte wahrend seiner

Eegierung einen grossen Teil Constantinopels (vgl.

Byzantion). Sowohl den Clerus als die Gewerbe-
treibenden brachte er durch Steuern gegen sich

auf. Auch Verina reizte er durch die Ermordung
ihres Liebhabers Patricius. Auch Theoderich, Va-
lamers Sohn, der sich auf die Seite des B. ge-

schlagen hatte, begann die Soldaten gegen ihn auf-

zureizen und Melt es nun mit Kaiser Zeno. Die
Generale des B., Trokondos und Illos, die Zeno
lange in einer isaurischen Bergfestung eingeschlos-

sen hielten, gingen zu Zeno fiber. Dieser konnte
nun gegen Constantinopel marschieren. Im Auf-
trage des B. stellte sich ihm Armatus mit einem

starken Heere entgegen, nachdem er eidlich Treue
gelobt hatte. Aber auch er wurde bestochen, so

dass die Hauptstadt ohne Schutz war. B. floh

in den Schutz der Kirche, wurde aber von Aka-
kios ausgeliefert und von dem Sieger, der ver-

sprochen hatte, ihn nicht umbringen zu lassen,

mit Weib und Kind in ein enges Verlies in einer

kappadokischen Stadt (Limnis oder Sasemis oder

Busama) geworfen, wo er durch Hunger umkam
10 (Marc. com. und Vict. Tonn. 475. 476. Chron.

Pasch. 600f. Malal. 378f. Theophan. 5966ff. Prok.
Vand. I 7. Candid, a. a. 0. Malch. a. a. 0. und
frg. 11, FHG IV 120. Euagr. Ill 3ff. Theodor.

Lect. I 28ff. Ennod. Paneg. = op. I 3, 12; 464
= diet. 6).

3) Basiliskos der Jiingere, Sohn des Armatus
(Harmatius) , von Zeno , als er durch die HMfe
des Armatus den Aufstand des alteren B. nieder-

geschlagen, zum Caesar ernannt (477). Als Ar-
20 matus von Zeno getotet wurde, wurde sein Sohn

durch die Hiilfe der Kaiserin Ariadne geschont

und zum Lector gemacht. Spater war er Bischof

von Kyzikos , Chron. Pasch. 602f. B. Theophan.
5969 (124f. de Boor). Prokop. Vand. I 7 (343 B.).

Candid. (Phot. bibl. 79 = frg. 1, FHG IV 136).

Partmann.]
Basilium (basileum) koromt in zwei latei-

nischen Inschriften (CIL II 3386. XIV 2215) vor

als Kopfschmuck von Isisstatuen. Es ist der

30 agyptische KOnigskopfschmuck fiaodeiov, fSaodrfa

(Inschr. von Rosette beiLetronne Inscr. de l'Eg.

I 250, 44f. Diod. I 47 , 5. Plut. Is. et Os. 19.

Horapoll. I 11. 15). Die agyptische Form des-

selben Letronne a. 0. 309 (vgl. das dort Ci-

tierte)
;

griechisch-rOmisch stilisiert z. B. Mus.
Borb. Ill 26. Clarac 986, 2571; hier besteht es

aus zwei fliigelartig aufstehenden Teilen, zwischen
denen vorn unten eine Eosette angebracht ist.

Letztere wird die grosse Perle (unio) der Inschrift

40 II 3386 enthalten haben; ausserdem war das B.

nach beiden Inschriften mit kleineren Perlen und
Edelsteinen verziert. Hiibner Herm. I 348.

[Mau.]

Basilos (Bdadog), Sohn des Phoroneussohnes
Lyrkos und der Staphylostochter Hemithea (s. d.).

Diesen ersten Sohn hatte das Orakel des Aidv-

fisv; (Apollon) dem Lyrkos geweissagt von dem
ersten Weibe , das er nach dem Verlassen des

Tempels umarmen wurde. Staphylos , der Gast-

50 freund des heimreisenden Lyrkos, nutzt das Orakel

zu Gunsten seiner Tochter, indem er Lyrkos trunken
macht. B. wird nach Heimreise des Lyrkos geboren

und empfangt durch seine Mutter Hemithea den
Gurt, welchen der Vater als Erkennungszeichen

fur den zu gebarenden Sohn zuruckgelassen hatte,

trifft auch in Kaunos (oder Kaunia) den Vater noch
als Greis lebend an und empfangt von ihm den
Oberbefehl iiber das Kriegsheer gegen Aigialos,

den erzurnten Vater der von Lyrkos hinter-

60 gangenen Ehegattin des Lyrkos, der Heilebie, die

als Stiefmutter den B. unterstiitzte, Parthen. Erot.

1, laut Eandglosse nach dem Lyrkos des Nikai-

netos und dem Kaunos (d. i. Kavvov xxioig) des

Apollonios von Ehodos, FHG IV 313. Die Herr-

schaft von Kaunos, die Lyrkos, seine Heimat Ar-

gos meidend, der Ehe mit Heilebie verdankte,

wird dem B. wohl durch diesen Krieg zugefallen

sein. [Tfimpel.]
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Basilus, Advocat und Redner zur Zeit Iuve-
nala, Iuv. 7, 145—147. 10, 222; vgl. die Scholien.

[P. v. Rohden.]

Basinnoi (Baaivvoi), Volk Arabiens, Glaucus
bei Steph. Byz. Von Sprenger (Alte Geogr.

310) zweifemd mit Maaovirai (Wechsel Ton b und
m) bei Ptol. VI 7, 25 verglichen.

[D. H. Mtiller.]

Baska [Baoxd, Joseph, ant. Iud. XIII 210;

= Dessau 1326). Schliesslich wurde er zwischen
161 und 169 (namlich zur Zeit des Kaisers L.
Verus) zum Praefectus praetorio befOrdert (CIL
VI 1599. IX 2438. Dio LXXI 5, 2; Bd. V p. 206
Dind. Philostr. vit. sophist. II 11 p. 68 Kayser),
zunachst als College des M. Macrinius Vindex
(CIL IX 2438); nach dessen Tode im J. 172
n. Chr. (Dio LXXI 3, 5) blieb er alleiniger Prae-
fect. Als solcher befand er sich um 173 n. Chr.

IMakk. 13, 23 Baskama), Ort im Ostjordanland; 10 in derUmgebung des Kaisers in Sirmium (Philostr.
wahrscheinlich das heutige Tell Bazdk. '

'

[Benzinger.]

Baoxdvia s. Fascinum.
Baskatis (Ptol. VI 12, 3), der zweite siidliche

Zufluss des oberen laxartes westlich vom ersten
Zufluss Dymas; etwa der aus dem Thale von S6kh
kommende Fluss, welcher sich im Gebiete von
Chowaqand oder Chakan in zahlreiche Canale
auflOst, ohne den Sir-darya zu erreichen. Aus dem

a. O.) und wurde im zweiten germanisch-sarmati-
schen Feldzuge (177—180 n. Chr.) nicht nur mit
hohen Orden, sondern aucb mit den Consularab-
zeioben belohnt. Auch wurden ihm vom Senat
auf Veranlassung des Marcus und Commodus drei

verschiedene Bildsaulen in Eom gesetzt (CIL VI
1599 = Dessau 1326); vgl. O. Hirschfeld V.-

& I 226f. [P. v. Bohden.]
Bassai (Baaoai, dorisch fur jSrjooat), Ort am

Iranischen lasst sich der Name schwer deuten; 20 Berge Kotilion im siidwestlichen Arkadien, zu Phi
viclleicht hiess Chakan einmal Bas-kat d. i . Haupt-
stadt in der Sprache der tiirkischen oder hun-
nischen Anaraioi ; Namen auf -kat in dieser Region
vermerken die arabischen Geographen in Ffille, und
schon Theophyl. Sim. VII 8 p. 286 kennt eine
durch Erdbeben zerstorte Stadt Ba-xa& im Ge-
biete der Unnuguroi. [Tomaschek.]

Bdamaa oQtj, Gebirge der Marmarika, Ptol.
IV 5, 17, wohl die jetzigen Gerdoba-Berge.

[Sethe.]

Basoropeda (Baaogoxeda) , ein friiher den
(atropatenischen) Medern gehOrendes, bei der Griin-

dung des hellenistischen armenischen Reiches unter
Artaxias und Zariadres denselben entrissenes Ge-
biet, Strab. XI 528. Nach der Art, wie hier die
Derxene als auf kleinarmenisehes Gebiet hinuber-
reichend angefiigt wird, ist B. ganz in Gross-
Armenien und nicht unmittelbar am Euphrat zu
suchen, also jedenfalls nicht das Basaro lueus

galia gehiirig, mit dem beruhmten, von Iktinos
erbauten Tempel des Apollon Epikurios (1130 m.
iiber dem Meer), Paus. VIII 30, 4. 41, 7—9. Cur-
tius Pel. I 324—31. 344f. Bursian Geogr. II
254f. Grasberger Stud. 217, Baumeister
Denkm. 1319—24 und die dort angef. Litt., ausser-

dem Philippson Pel. 330. [Oberhummer.]
Bassakes, ein Armenier, Schwiegersohn des

Buzes, geht zu den Persern, dann wieder zu den
30 Rflmern uber, Prokop. Goth. II 3 p. 162. II 21

p. 249 B. [Hartmann.]
Bassania,illyrische Stadt, Vm.p.ab Lisso, von

Gentius belagert, von Anicius entsetzt, Liv. XLIV
30, 7; die Einwohner Bassanitae. Sie lag in der
Mitte zwischen Lissus und dem Unterlauf des
Mathis; doch haben sich Bauwerke hier nicht vor-

gefunden. [Tomaschek.]
Bassarai, Bassarides (Baaadgai, Baaaagi-

Ses), ein besonderer Name fur die thrakischen und
der Tab. Peut., dagegen wahrscheinlich die Pro- 40 lydischen Mainaden (s. d.). Aischylos schrieb ein
vinz Waspurakan im Nordosten des Wansees, iiber

die vgl. St. Martin Mem. s. lArm. I 125ff. und
die sog. Geographie des Mos. Chor. ebd. II 363.

[Baumgartner.]
Bassa (Ptol. VII 4, 12), Insel an der Siid-

seite von Taprobane, nicht etwa ,Gi*at and little

Basses', portugiesisch Baixos, siidostlich von Cey-
lon, welche vielleicht die Stelle angeben, wo nach
Mahavansa die Insel Giri-dipa ins Meer abge

Drama Baoodgat — das zweite Stuck der Lykur-
geia-Trilogie —, in welchem der Tod des Orpheus
behandelt war und die B. den Chor bildeten, vgl.

Aischyl. frg. 23—25. Der Name wird in Poesie
und Prosa ohne Unterschied von der Bezeichnung
Mainaden gebraucht, Anakr. frg. 55. Kallixen. Rhod.
bei Athen. V 198 e. Artem. II 37. Nonn. Dionys.
VIII llff. u. 0. Propert. IV 17, 30. Pers. 1 101.
Daher werden auch die Ammen des Dionysos B.

sunken sein soil, sondern einer der maledivischen 50 genannt, Nonn. XIV 219. Eustath. Horn. II. 089^
Atolle. [Tomaschek.,

Bassacheitai (Baaoaxutai) , Volk im nOrd-
lichen Teile des Nomos Marmarika, Ptol. IV 5,

21. [Sethe.]

Bassaeus. 1) M. Bassaeus M. f. Pal(atina)
Axius, proc(urator) Aug. viae Ost. et Camp.,
proc. reg. Calabric, CIL X 1795 = Dessau 1401.

2) M. Bassaeus M. f. Stellatina Rufus (so CIL
VI 1599 = Dessau 1326), aus niederem Stande,

27. Der Name stammt wahrscheinlich von den
langen, bunten, fiaaodgat genannten Gewandern,
Aischyl. Edon. frg. 59. Hesych. Et. Magn. Poll.

VII 59. Bekker Anecd. Gr. 222. Schol. Horat.
od. I 18, 11. Schol. Clem. Al. Protr. 23, 3; nach
Et. Magn. 191, 2 von einer Fussbekleidung. Vgl.
Lobeck Aglaoph. 293. SchOne De personarum
in Eurip. Bacch. habitu scenico 146ff. Andere
bringen das Wort zusammen mit dem von Hero

daher arm und ungebildet (Dio LXXI 5, 2—3; 60 dot. IV 192 unter den libyschen Tieren genann
vgl. Bd. V p. 206 Dindorf), diente als Centurio ten paoodoiov, das als ,Fuchs' erklart wird, Hesych
und Knegstribun , wurde dann Procurator von
Asturien und Gallaecien, von Noricum (vgl. CIL
III 5171), von Belgica und den beiden Germaniae,
stieg dann zum Procurator a rationibus, zum
Praefectus annonae oder vigilum (welches von
beiden in der Lucke zu erganzen ist, ist unsicher)
und zum Praefectus Aegypti empor (CIL VI 1599

Hesych.
Et. Magn. 190, 51. Suid. Tzetz. Lykophr. 771. Schol.
Pers. I 101; vgl. Lagarde Ges. Abh. 275. 279.
Schwartze Das alte Agypten 971. [Jessen.]

Bassareus (Baaoageve), Beiname des Dionysos,
hergeleitet von den ihn begleitenden Bassarai (s.

d.), Cornut. 30. Orph. Hymn. 45. Bekker Anecd.
Gr. 222, 26. Horat. od. I 18, 11 nebst Schol., vgl.
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Propert. IV 17, 30. Nach Macrob. sat. I 18, 9

wird Dionysos B. bartig gebildet. Gegen den von

Lenormant bei Daremberg-Saglio Diet. I

598ff. aufgestellten Typus eines androgynen lydi-

schen B. wendet sich mit Recht Thramer in

Roschers Lex. I 1110. [Jessen.]

Bassarinoi (d. i. Baaaagrjvoi) , ein sonst un-

bekanntes kaukasisches oder skythisches Volk in

Kolchis, Geogr. Rav. IV 4 p. 174; der Form nach
schliessen sich die II 12 aufgezahlten armenischen

Gaustamme an, und man konnte einen Zusammen-
hang mit Basoropeda Strab. XI 528 oder selbst

mit der Station Lucus Bassari Tab. Peut. vor-

aussetzen. [Tomaschek.]

Bassaros (Bdooagog), Nebenform zu Bassa-

reus (s. d.), Orph. Hymn. 45, 2. 52, 12. Clem.
Alex. Protr. 22' p. 19. [Jessen.]

Basse (Bdaorj), Nymphe (einer Waldschlucht)
bei Smyrna; Epigr. adesp. Anth. Pal. IX 678.

[Tumpel.]

Bassi. 1) Bdaai, unbekannter Ort der Castel-

lani in Hispania Tarraconensis (Ptol. II 6, 70).

[Hiibner.]

2) Bassi (?) fiihrt Plinius n. h. IV 106 als

Volk in Belgien an nach den Ambiani und Bel-

lovaci. Die Uberlieferung kann fehlerhaft sein,

da die Hss. fiir Bellovaci Bassi zum Teil Bello-

basi bieten. [Ihm.]

Bassiana. 1) Ortschaft in Pannonia superior

an der Strasse von Savaria nach Arrabo und Bri-

getio, XVIII m. p. Savaria, Itin. Ant. p. 262;
der Lage nach das heutige Szombat-hely am Mittel-

lauf der Raab hinter der Einmiindung der Guns.

2) Civitas in Pannonia inferior an der Strasse

von Sirmium nach Taurunum, XVIII m. p. Sir-

mio, XXX Tauruno, Tab. Peut. Geogr. Rav.
Itin. Ant. p. 131, 5. Itin. Hieros. p. 563, 9; Baa-
oiava Ptol. II 15, 4, Baoiavd Hierocl. p. 657, 9

;

procurator gynoecii Bassianensis Pannoniae se-

cundae, Not. imp. occ. p. 48, 19. lord. Get. 53
(a. 468): Dintxic filius Attilae veniens ad Bas-
sianam Pannoniae civitatem fines eius coepit

praedari. Die Lage ist sichergestellt durch die

betrachtlichen Ruinen Sstlich von Ruma und Do-
brince zwischen den Dcrfern Putince und Petrovce,

und die hier iiberall gefundeuen Inschriften, CIL
III p. 417; regio Bassianensis nr. 3336, col.

Bassian. 10205, dec. col. Bass. 10197. 10204.
Hinter Sirmium lag zunachst in IX m. p. die

Station Fossae (jetzt Jarak ,Graben' am Bache
Jarcina nahe der Save) , dann wandte sich der

Weg in X m. p. landeinw£rts nach B.

[Tomaschek.]

3) Verwandte des Libanius, eine Frau, die in

Antiochia in hohem Ansehen stand (Liban. ep.

226. 231. 458. 617). Da sie als Brautwerberin
for Bassianus, den Sohn des Thalassius (Nr. 5),

auftritt (ep. 1462) und ihr Procurator Megistos

(ep. 617) die Geschafte von dessen Tante fiihrt

(ep. 541) , durfte sie mit dieser wohl identisch

sein. Sie war also Schwester oder Schwagerin
des Thalassius, der 353 Praefectus praetorio Orien-

tis war (s. Thalassios).

4) Eine jfingere B. erwahnt Liban. ep. 1373.

[Seeck.]

Bassianus, Beiname der Kaiserzcit, z. B.

Aelius Bassianus (o. Bd. I S. 491 Nr. 32). Ins-

besondere hiessen so

:

1) Der- spatere Kaiser M. Aurelius Severus
Antoninus (Caracalla), der nach seinem miitter-

lichen Grossvater (Iulius) Bassianus genannt wurde
und urspriinglich Septimius Bassianus geheissen

haben wird (Vict. epit. 21, 2. 23, 2; vgl. oben
M. Aurelius Antoninus Bd. II S. 2435).

2) Der spatere Kaiser M. Aurelius Severus

Alexander, der urspriinglich Gessius Bassianus
oder vielleicht M. Iulius Gessius Bassianus ge-

10 heissen haben wird (ein solcher wird in den Arval-

acten der J. 213 und 214 genannt); s. auch oben
Bd. II S. 2526.

3) Dagegen wird der spatere Kaiser M. Aure-

lius Antoninus (Elagabalus) urspriinglich nicht

B. (wie Herodian V 3, 3 wahrscheinlich infolge

einer Verwechslung angiebt), sondern vielmehr
Varius Avitus geheissen haben (vgl. Dio LXXVIII
30, 3. Hist. Aug. Heliog. 1, 1. 1, 4, wo statt

Bassianus filius wohl Bassiani filius zu lesen

20 ist). [P. v. Rohden.]

4) Gemahl von Constantins d. Gr. Schwester
Anastasia. Sein Schwager hatte ihn 313 dazu
bestimmt, als Caesar die Herrschaft von Italien

zu ubernehmen, und war deswegen mit Licinius

in Dnterhandlung getreten. Doch liess sich B.
durch seinen Bruder Senecio zu einem Aufstande
gegen Constantin anstiften , der seinen Tod zur

Folge hatte, Anon. Vales. 5, 14ff. Seeck Ge-
schichte des Dntergangs der antiken Welt I 151.

30 5) Antiochener, Sohn des Thalassius, der 353
Praefectus praetorio Orientis gewesen war (Liban.

ep. 1426 b. 1440), und der Theodora (ep. 331.

696) , Bruder des jungeren Thalassius (ep. 333),

Verwandter des Libanios (ep. 541. 1426 b. 1440),

vermahlt mit Prisca (ep. 1462), der Tochter des

Elpidius (ep. 1440; vgl. 1373), yon der er einen

Sohn hatte, der den Namen des Vaters fiihrte

(ep. 696. 813. 1001), genoss den Unterricht zu-

erst des Kleobulos (ep. 155. 232), dann des Liba-

40 mos (ep. 155. 232. 1374. 1426 b. 1440. 1519).

Da sein Vater mit dem Caesar Gallus in Feind-

schaft gestanden hatte (s. Thalassios), wurde
die ganze Familie beim Regierungsantritt von
dessen Bruder Iulianus, bei dem man Parteilich-

keit zu ihren Ungunsten erwartete, hart mit Pro-

cessen bedrangt, in denen Libanios nicht ohne

Erfolg seinen Einfiuss zu ihren Gunsten geltend

machte (ep. 5. 535. 1209. 1426 b. 1440; vgl.

Amm. XXII 9, 16). Damals hielt sich B. in

50Phoinikien auf (ep. lat. in 202; vgl. 1426 b).

Bald darauf, jedenfalls noch unter Iulianus (361

—363), trat er in den Staatsdienst (ep. 592) und
wurde Notarius. Als er in dieser Laufbahn schon

zu einer der hOchsten Stellen aufgestiegen war,

befragte er Wahrsager, angeblich iiber die Nieder-

kunft seiner Frau, wurde aber beschuldigt, uber

die Erlangung des Kaisertums gefragt zu haben,

und dadurch in die Hochverratsprocesse des J. 371

verwickclt. Durch die Bemuhungen seiner ein-

60 fiussreichen Verwandtschaft entging er dem Tode,

wurde abcr mit Giiterconfiscation bestraft (Amm.
XXIX 2, 5). An ihn gerichtet Liban. ep. 155.

232. 592. 696. 1374. 1519; lat. H 18; noch er-

wahnt ep. 355. Sievers Libanius 226.

6) Sohn des Vorhergehenden, Liban. ep. 813.

1001
;
vgl. 696.

7) Rationalis urbis Romae im J. 384, Symm.
rel. 41. 2. [Seeck.]
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Bassidai (Baooldai), Adelsgeschlecht auf der

Insel Aigina, Pind. Nem. VI 53. Schol. z. d. St.:
Bdaaog ydg jzgoyovog x&v dvoircgco tov 'AXxifii-
Sov eon de xal tpvkr) sv Afytvrj Baooiddai. In
romischer Zeit riihmt sieh ein' Bassus der Ab-
kunft von diesem Geschlecht, Inschrift aus Epi-
dauros, Kaibel Epigr. gr. 892 'Ahtl&ov Bdooov
yevsfjs igiHvdsa tpcova; vgl. v. Wilamowitz
Aristot. u. Athen II 27. [Toepffer.]

Bassidiua (Baooldiva), Castell in der thraki-
schen Provinz Mysia, von Iustinian I. angelegt,
nach der Reihenfolge bei Procop. de aed. IV 11
p. 807f. Bonn, zwischen Kallatis und Abrytos,
s

- [Oberhummer.]
Bassldius. Bassidius Lanricius s.Lauricius.
Bassilius. P. Bassilius P. f. Crescens, pro-

curator) ludi matutini, proe. cmnonae Aug.
Ostis, CIL XIV 160 = Dessau 1428.

[P. v. Rohden.]
Bassilius. . . . us Bassilflus], Salius Pala-i

tinus, CIL VI 1977. [P. v. Rohden.]
Bassius. Bassia, Gattin des Papius Mutihis,

Gran. Licinian. p. 38 B.
;

vgl. Bastia Nr. 2.

[Klebs.]
Bassnlns, romischer Beiname, z. B. M. Pom-

ponius Bassulus (CIL IX 1164f.). [P. v. Rohden.]
Bassus, romisches Cognomen insbesondere der

Kaiserzeit; vgl. z. B. Caesius, Gavins, Iulius,
Saleius u. a.

1) Bassos, Sohn des Menophilos, Samier. 'Evlxa 3
in ciner Weihinschrift CIG 2249 b. [Kirchner.]

2) Bassus noster, erwahnt Cic. ad fam. VII
20, 3 (geschrieben im Juli 710 = 44). [Klebs.]

3) Zeitgenosse und Freund des Ovid, clarus
iambo, Ovid. Trist. IV 10, 47f. Man halt ihn fur
den B., an welchen Propert. I 4 gerichtet ist,

und fur den Rhetor Julius Bassus, der bei dem
alteren Seneca Offers erwahnt wird. [F. Marx.]

4) Bassus, Unterbeamter oder Diener des L.
Avillius Flaccus um 37 n. Chr., Philo in Flac-4
cum § 11 p. 530.

5) Bassus, Centurio, der von dem Kaiser Gaius
im J. 37 n. Chr. aus Italien nach Agypten ge-
sandt wurde, um den Praefecten L. Avillius Flac-
cus nach Rom zu bringen, Philo iniFlaccum 8 13
p. 533f.

S

6) Bassus, Tragoediendichter zur Zeit Mar-
tials, Mart. Ill 47. 58, 1. V 23. 53. VII 96. VIII
10 (wo Gbrigens nicht immer derselbe B. gemeint
zu sein braucht). Wohl verschieden von Saleius 5(
Bassus, vgl. Teuffel L.-G. 5 § 318, 2.

7) Bassus, Sophist, Lucian. adv. ind. 23.

8) Bassus, Stadtpraefect, im J. 193 von Sep-
timius Severus abgesetzt, Hist. Aug. Sev 8 8-
vgl. Vict. epit. 20, 6.

9) Bassus, Adressat (des Vopiscus ?), Hist. Aug.
Firm. 2, 1, s. u. Nr. 19.

10) Bassus, dewv fiovXaiog dvdxrwv, d. h. a
consiliis der Kaiser, CIG 1167.

11) Bassus Aug. lib., proximus ab epistulis 6C
Graecis, proe(urator) tractus Carthaqiniensis,
CIL VI 8608 = Dessau 1485. [P. v. Rohden.]

12) M. Magnus Bassus, Consul im J. 289,
CIL X 3698. 4631. Die Fasten des Chronographen
von 354 fugen seinem Consulat die Iterations-
ziffer hinzu, doch ist diese sowohl den Inschriften,
als auch den iibrigen Fasten fremd.

13) Septimius Bassus, bekleidete 315 ein hohe-

res Amt, vielleicht den Vicariat von Rom (Ztschr
f. Rechtsgesch. X 215). Vom 15. Mai 317 bis
zum 1. September 319 war er Praefectus nrbi
(Mommsen Chron. min. I 67. Cod. Theod. n
16, 2. IV 9, 1. IX 10, 2. 12, 1. 16, 3. XI 30,
7. 8. Cod. lust. II 12, 22. VII 57, 7; uber die
vielfach entstellten Datierungen s. Ztschr. f
Rechtsgesch. X 218ff.).

14) Iunius Bassus, Consul 317, De Rossi
10 Bull. d. arch, christ. 1871, 43.

15) Vicarius Italiae in den J. 317—318, Cod.
Theod. I 16, 2. IX 8, 1 ;

vgl. Ztschr. f. Rechts-
gesch. X 219. 220. Er konnte mit Nr. 16. 17
oder 18 identisch sein.

16) Praefectus praetorio in den J. 320—321,
Cod. Theod. II 6, 3. V 1, 1. 2. XI 35, 1. Cod.
lust. I 51, 2. HI 36, 26. Er kOnnte mit Nr. 13.
14. 15. 17 oder 18 identisch sein.

17) Praefectus praetorio im J. 326, Cod. Theod.
!0 n 10, 4. XVI 2, 3. 5, 2. KOnnte gleichfalls mit

Nr. 13. 14. 15. 16 oder 18 identisch sein.

18) Annius Bassus, Consul 331 (Larsow
Festbriefe des heil. Athanasius 27. 70), Praefec-
tus praetorio 330—331 (Cod. Theod. I 5, 3. II
26, 2), kOnnte mit Nr. 15. 16 oder 17 identisch sein.
Er war mit einer Tochter des Amnius Anicius
Iulianus vermahlt und wurde durch sie Vater des
Anicius Auchenius Bassus, s. Bd. I S. 2200 Nr. 29.

19) Der B., an welchen Porphj'rius Optatianus
0 sein carm. 21 gerichtet hat, lasst sich mit jedem
beliebigen der Vorhergehenden Nr. 12—18 iden-
tiflcieren. Dagegen ist derjenige, welchen der
sog. Vopiscus Hist. Aug. Firm. 2, 1 anredet, sicher
eine flngierte Personlichkeit

, Seeck Jahrh. f.

Philol. 1890, 621.

20) Vater des Kalliopios, bekleidete um 355
ein hones Amt bei Hofe. An ihn gerichtet Liban.
ep. 362. 369. 1263; lat. II 32, erwahnt ep. 361.

21) Phoinikervon geringem Vermogen, studierte
Ozuerst in Damaskos, dann in Antiochia bei Li-
banios, und ging um 360 mit Empfehlungs-
schreiben seines Lehrers an den Hof, um irgend
ein Amt zu erhalten (Liban. ep. 175. 605), was
ihm auch gelang (Liban. ep. 1207). An ihn ge-
richtet Liban. ep. 1207.

22) Andere Homonymen aus dem Kreise des
Libanios ep. 323. 1088. 1274. 1479; lat. II 23
III 237. 238.

23) Iunius Bassus, Christ, Praefectus urbis
) Romae, starb zweiundvierzigjahrig bald nach
seiner Ernennung am 25. August 359; De Rossi
Inscr. christ. urb. Rom. I 141. Amra. XVII 11, 5.

24) Anicius Auchenius Bassus, s. Bd. I S. 2200
Nr. 30.

25) Tarracius Bassus, Bruder des Camenius,
wurde um 370 wegen Zauberei angeklagt, aber
freigesprochen. Nach 375 war er Praefectus urbis
Romae, Amm. XXVIII 1, 27. Henzen 6430.

2C) L. Valerius Septimius Bassus, Praefectus
urbis Romae zwischen 379 und 383, Dessau 782.

27) Ein B., der 396 schon Vir spectabilis war,
wird von Symm. ep. IV 36 erwahnt. Derselbe
Name und vielleicht derselbe Mann auch ep. I 72
IV 48. LX 20. 24.

28) Der Consul des J. 431 wird CIL X 7168
Flavius Bassus genannt, ist aber wohl identisch
mit Anicius Auchenius Bassus, s. Bd? I S. 2200
Nr. 33.

109 Bassus Bastariiae 110

29) Flavius Bassus Herculanus, s. Hercula-
nus. [Seeck.]

30) Im J. 541 erwahnt als Comes domesti-

corum und Stellvertreter des Praef. praet. Jo-

hannes (Nov. lust. 107. 108), selbst Praef. praet. im
J. 547 (Nov. lust. 127. 167. Edict. lust. 8), aber

nur kurze Zeit hindurch (Procop. anecd. 21 p. 119).

31) Ein B. vir clarissimus, amplitude, wird

von Ennodius 25 (ep. 1, 20) und 158 (ep. 4, 25)

erwahnt. [Hartmann.]

32) Eine aus drei Distichen bestehende Grab-

schrift auf Monica, die Mutter Augustins, von

einem B. steht bei Riese Anthol. lat. 670; sie

tragt im codex Paris. 8093 saec. IX die tlber-

schrift Uersus inlustrissime memorie Bassi ex-

eosul. e. seripti in tumulo u. s. w., in andern

Hss. fehlt der Verfassername. [Wissowa.]

33) Bassus aus Smyrna, als Verfasser eines

Epigramms der Anthol. Pal. XI 72 genannt, wel-

ches Planudes dem Nikarch zuschreibt. Ahnlich
unsicher ist der Name bei IX 30 und IX 53; doch

gehoren alle drei Epigramme ihrem Stil nach
keinesfalls dem Lollius Bassus, dem Dichter des

Philipposkranzes , sondern scheinen aus jiingerer

Zeit (anders Sakolowski De anthol. Pal. quaest.

49). [Reitzenstein.]

34) Freund des Galen, auf dessen Wunsch
seine Schrift mql tow ISlcov pifiXlmv -entstanden

ist (Gal. XIX 8). [M. Wellmann.]

35) Bassos, Verfertiger von Thor.flguren , s.

E. Pottier et S. Reinach La necropole de

Myrina 176ff. Der Name und die bulla am Halse

einer von ihm signierten Knabenfigur weist auf

riimische Zeit hin. [O. Rossbach.]

36) Bassus, gallischer Topfer der Kaiserzeit,

Dragendorff Rhein. Jahrb. XCVI 109.

[C. Robert.]

37) Bassa, Gemahlin des Q. Vitellius (eines

Oheims des Kaisers Vitellius), Mutter des Q. Vi-

tellius Q. f., CIL VI 359. — Eine Geminia Bassa
Lanciani Silloge aq. 134, eine Rubellia Bassa
ebd. 159 a b. CIL XIV 2610.

Consuln der Kaiserzeit mit diesem Beinamen

:

a) P. Ventidius P. f. Bassus, Cos. surf, im
J. 711 = 43 v. Chr. mit C. Carrinas C. f.

b) C. Laecanius Bassus, cos. surf. 40 n. Chr.

mit Q. Terentius Culleo (CIL II Suppl. 5792).

c) C. Laecanius Bassus, cos. ord. 64 n. Chr.

mit M. Licinius Crassus Frugi.

d) L. Annius Bassus, cos. suff. um 70 n. Chr.

mit C. Caecina Paetus.

e) L. Flavius Silva Nonius Bassus, cos. ord.

81 n. Chr. mit Asinius Pollio Verrucosus.

f) D. Aburius Bassus, cos. suff. 85 n. Chr.

mit Q. Iulius Balbus.

g) C. Iulius Bassus, cos. suff. 105 n. Chr.

mit Cn. Afranius Dexter.

h) L. Pomponius Bassus, cos. suff. 118 n. Chr.

mit L. [Lic]inius B[arba]rus (?).

i) Bassus, cos. ord. 211 n. Chr. mit Gentia-

nus, vielleicht Pomponius Bassus (Dio LXXVIII
21, 2. LXXVHII 5, 1. 4).

k) Bassus, cos. ord. 258 n. Chr. mit Mem-
mius Tuscus, auch vielleicht ein Pomponius Bas-

sus (CIL VI 3836 = IGI 1076).

1) Bassus, cos. ord. 259 n. Chr. mit Aemi-
lianus; auch auf ihn kann sich CIL VI 3836
= IGI 1076 beziehen.

m) Bassus, cos. ord. II 271 n. Chr. mit Kaiser

Aurelianus, wohl sicher Pomponius Bassus (Vict,

epit. 34, 3. CIL VI 3836 = IGI 1076; vgl.

Mommsen Eph. ep. I p. 139). [P. v. Rohden.]

S. auch Cassianus, Iulius, Pomponius
Bassus.

Basta, Stadt in Calabrien (Iapygien) bei Plin.

n. h. Ill 100; der Namensahnlichkeit halber fur

das heutige Vaste gehalten, wo mancherlei Alter-

10 turner gefunden sind. Mommsen Unterital.

Dialekte 52. [Hulsen.]

Bastaga, abgeleitet von fjaordCeir, eine Ein-

richtung fur den Transport fiscalischer Giiter. Ein

praepositus bastagis copiarum devefiendarum, aus

dem Stande derCenturionenhervorgegangeD, wird

zuerst im Anfang des 3. Jhdts. erwahnt (Dessau
2764). Diese Transportleistungen scheinen eine

Reallast gewesen zu sein, die an bestimmten
Grundstiieken haftete (Nov. Theod. 5, 3, 1) und

20 deren Inhaber, falls sie nicht durch besondere

Privilegien geschiitzt waren (Cod. Theod. VIII 4,

11), ' zu Bastagarii machte. Gleichwohl wurden
diese als ein Beamtencollegium , ihr Dienst als

militia betrachtet, die anfangs wohl lebenslang-

lich war (Cod. Theod. X 20, 11), spater nach

einer bestimmten Reihe yon Jahren aufgegeben

werden konnte (Cod. lust. XI 8, 8, wo in dem
eben genannten Gesetze : aeternam fiximus legem,

tie umquam bastagariis militiam suam deserere

ZOliceat vel aliam [antequam earn impleverintj

subrepliva impetratione iemptare die eingeklam-

irierten Worte interpoliert sind, was auf eine

Anderung des Rechtes in iustinianischer Zeit hin-

weist). Unter Valens wurde ihnen, um einer zeit-

weiligen Not abzuhelfen, auf je neun Lasttiere

eines von Staatswegen gestellt (Cod. Theod. X
20, 4) ;

spater scheint sich daraus ein regelmas-

siger Ersatz des fiinften Tieres ausgebildet zu

haben (Cod. lust. XI 8, 4). Die Aufsicht uber

40 die Bastagarii war Praepositi iibergeben, von denen

jeder einen bestimmten Strassenzug unter sich

gehabt zu haben scheint (Not. dign. Occ. XI 78

—85. XII 28. 29). Je nachdem sie die Trans-

porte des Fiscus oder der kaiserlichen Domanen-
verwaltung leiteten, standen sie unter dem Comes
sacrarum largitionum oder unter dem Comes rerum

privatarum, Not. dign. Or. XIII 19. 33. XIV 5;

Occ. XI 78ff. 99. XII 28. 29. [Seeck.]

Bastagaza, beachtenswerte Lesart fur Staga-

50 baza (s. d.). [Tomaschek.]

Bastarnae [Basternae, uber die Namensform
s. den Schluss des Artikels). Die B. sind das

erste grOssere germanische Volk, das aus seinen

Stammsitzen (vermutlich an der oberen Weichsel,

Zeuss Die Deutschen 129) aufbrach und in den

naheren Bereich der Kulturwelt trat. Zu Anfang

des 2. Jhdts. v. Chr. finden wir sie bereits bis

zur Miindung der Donau vorgeruckt (auf dem nord-

lichen Ufer der Donau). Als sxrjXvSes in der Nahe
60 des Pontus bezeichnet sie Ps.-Skymn. 797 (s.

Mullenhoff Deutsche Altertumskunde II 104).

Konig Philipp von Makedonien suchte sie im
J. 182 zu einer weiteren Auswanderung an die

Nordgrenze seines Reiches zu veranlassen, einmal

um ein Gegengewicht gegen die Dardaner, die

alten Feinde Makedoniens, zu schaffen, dann um
sie zu einem Angriff auf die RCroer in Italien zu

gebrauchen. Der Tod des Kom^s liess es nicht
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zur Ausfiihrung des ganzen Untemehmens kommen.
Sein Nachfolger Perseus wusste sie gleichfalls
fur sicli zu gewinnen. Ein Heerhaufe von 30000
Mann unter Fiihrung des Clondicus machte den
Dardanern viel zu schaffen (Liv. XL 5. 57. 58.
Polyb. XXVI 9. Liv. XLI 19. 23. Oros. IV 20, 34).
Im J. 168 war derselbe Clondicus noch einmal
bereit mit 20 000 Mann (10 000 Eeitern und 10 000
Parabaten) dem Perseus gegen die Romer beizu-
stehen, aber der Konig entfremdete sich die Bun-
desgenossen durch seinen Geiz (Liv. XLIV 26f
Diod. XXX 24. Plut. Aem. Paul. 9. 12. 13. Ap-
pian. Maked. 18; vgl. Nissen Untersuchungen
238. 240f. 264. 299f. [Polybios die Hauptquelle
dieser Nachriehten]. Mommsen E. G. 18 759ft
Mullenhoff a. O. II 105). Dagegen waren sie
unter den Verbundeten des Konigs Mithradates
und zeichneten sich durch kriegerische Tuchtig-
keit aus (Appian. Mithr. 15. 69. 71. MemnonFHG
III 545. lust. XXXVIII 3); sie figurieren daher
unter den Volkern, fiber welche Pompeius trium-
phierte (Plin. n. h. VII 98, wo allerdings Bastreni
iiberliefert ist, s. Miillenhoff a. O. II 107
Mommsen E. G. II 276. Ill 56). C. Antonius,
der College Ciceros, bekam wahrend seiner Statt-
halterschaft in Makedonien mit ihnen zu thun
und holte sich eine Schlappe (Dio XXXVIII 10);
schliesslich brachte ihnen M. Licinius Crassus
mehrere Niederlagen bei (im J. 29 v. Chr.), ohne
jedoch ihren wiederholten Einfallen in Thrakien :

ein Ziel setzen zu konnen (Liv. epit. 134 Dio
LI 23ff. Vict. epit. 1,7; vgl. Schiller Gesch.
der rOm. Kaiserzeit I 234. Mullenhoff a. 0. Ill
148ff.). Jedenfalls konnte sich Augustus rvihmen
nostram amicitiam petiertmt per legatos Bastar-
nae Scytliaeque Mon. Ancyr. V 51f. (gr. XVI
18f.). Ihre Wohnsitze erstreckten sich damals
von der Ostseite der Karpathen bis zu den Donau-
milndungen, sie werden als Nachbarn der Daker
bezeichnet (vgl. Strab. Ill 128. VII 289. 294ff ^

305f. Plin. n. h. IV 80f. 100). Ptol. Ill 5, 7
fiihrt als Bewohner des europaischen Sarmatiens
an vtisq xrjv Aaxiav Ilevxivoi xe xal BaoxeQvat
und III 5, 10 [iexag~v ITtvxtvmv xal Baoxeovcbv
KaSmavoi (vgl. den Artikel Peucini. Zeussa
0. 130. 442. Mullenhoff a. 0. *l07f.). Peucini
wurden sie spater von den Romern vielfach ge-
nannt (von der Donauinsel Peuke), Tac. Germ. 46.
Auch nach dem Friedensschluss unter Augustus
blieben sie kriegerisch. Uber die Garungen der f

Volker an der unteren Donau (vgl. Tac. ann. II
65) haben wir aus der letzten Zeit des Nero den
Bericht des damaligen Statthalters von Moesien
Ti. Plautius Silvanus Aelianus (CIL XIV 8608
= Dessau Inscr. 986), worin es u. a. heisst:
regibus Bastarnarum et Bkoxolanorum filios,
Dacorum fratrum (lies fratres ?) captos aut ho-
stibus ereptos remisit (Mommsen R. G. V 198).
Im Markomannenkrieg erscheinen sie unter den
gegen Kom verbundeten Volkern (Hist. Aug. M. 6
Anton. 22), auch im Verein mit den Gothen sollen
sie mehrere Raubziige unternommen haben (Zos.
I 42. 71). Mit diesen und andern andringenden
Volkern werden sie sich immer mehr verschmolzen
haben. Ihre Reste sollen in einer Starke von
100000 vom Kaiser Probus (Hist. Aug. Probus 18)
auf das rechte Donauufer versetzt worden sein.
Damit verschwindet ihr Name aus der Geschichte.

Von Spateren erwahnen ihren Namen noch Clau-
dian. de IV cons. Honorii 450; de cons. Stil. I
96 und Sidon. Apoll. carm. V 474. VII 323.
Claudian scheint unter den B. Gothen zu ver-
stehen (Zeuss a. 0. 442).

Die B. waren nach der polybianischen Schil-
derung (vgl. Liv. und Plut.) von grossem starkem
Kfirperbau (Athen. V 213), streitlustig, verwegen,
ruhmredig, dabei grossmfitig gegen Feinde, nur

0 auf Krieg bedacht, urn Ackerbau und Viehzucht
kiimmerten sie sich nicht. Weiber und Kinder
filhrten sie auf ihren Kriegsziigen mit sich. Ihre
Reiter kampften mit Fussvolk gemischt, so dass
jeder Reiter einen Parabaten hatte (Plut. a. 0.
12; vgl. Liv. XLIV 26. Val. Place. VI 95f.),
eine Einrichtung, die Kelten und Germanen ge-
meinsam war (Zeuss 129). Dio LI 24 spricht von
ihrer Liebe zum Trunk. Sie zerfielen in mehrere
Stamme (sie nketco <pvAa dirjprjuevoi Strab. VII

3 306) und standen unter Konigen und Hauptlingen
aus vornehmem Geschlecht (Liv. XL 5 nobiles
iuvmes et regit quosdam generis, quorum unus
sororem suam in matrimonium Philippi filio
pollicebatui\ XL 57 Cotto nobilis Bastarna. XL
58 Clondicus dux. XLIV 26 Clondicus regulus.
Dio LI 24 AeXdcov fSaodevg. CIL XIV 3608 re-
gibus Bastarnarum), vgl. Mullenhoff a. 0. II
105f. Uber die Abstammung der B. lasst sich
aus den wenigen erhaltenen Namen ein Beweis

D nicht fflhren; doch ist kein Zweifel, dass wir es
mit einem deutschen Volk zu thun haben. Den
Griechen galten sie als Galater (Polybios, aus
dem Livius schopft, und Plut. a. 0.), als Geten
(Appian.) oder gar als Skythen (Dio LI 23). Erst
Strabon vermutete den deutschen Ursprung, ist
seiner Sache aber auch nicht sicher (VII 306
oxedor xi xal avxol xov rsg/iavixov yhovg ovxeg).
Besser wussten die Romer Kelten und Germanen
zu unterscheiden ; Plinius rechnet die B. unbe-

1 denklich zu den Germanen (n. h. IV 81), und mit
etwas geringerer Sicherheit auch Tacitus Germ. 46
Peucini, quos quidam Bastarnas vocant, sermone
cultu sede ac domiciliis ut Oermani agunt

; vgl
Zeuss 128. Mullenhoff II 106. 108f. Marcks
in der Festschrift der 43. Plrilologenversammlung
(Coin) 188. Der Name B. ist noch nicht sicher
gedeutet. Die Deutungsversuche von Zeuss und
Grimm werden von Mullenhoff abgewiesen.
R. Much (Deutsche Stammsitze 37) deutet sie

' als ,Blendlinge' (vgl. Bastard). Was die Form des
Namens angeht, so ist Bastarnae besser beglaubigt
und sicher die altere Form, so bei Polybios, Ps.-
Skymn. 797, Livius, Strabon, im Mon. Ancvranum
CIL XIV 3608, Tacitus Germ. 46 (dagegen ann.
n 65 Basternas, was Ehenanus in Bastarnas
anderte), Dion, perieg. 302 (Steph. Bvz.), Dio,
Sidon. Apoll., Batarnas bietet Val. Flacc. VI 96
(wohl des Metrums wegen), Blastami verschrieben
die Tab. Peut. (neben

_ Alpes Bastamice). Fur
Basternae spricht die Uberlieferung (einstimmig
oder iiberwiegend) bei Trog. Pomp. prol. 28. 32
(dagegen Bastam. lust.), Ovid. tr. II 198, Plin.
n. h. IV 100 (vgl. IV 81 Basternaei, VII 98
Bastrenis, var. Bostrenis und Bastmis, s. 0.),

Appian (einzelne Hss. BaoxaQv.), Memnon bei
Phot. bibl. p. 233 Bk., Ptol. Ill 5, 7 (var. Ba-
oxaQv.). Hist. Aug., Eutrop. IX 25, Orosius u. a.

Einen Soldaten Namens L. Valerius Basterna er-
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wahnt das Militardiplom vom J. 98, CIL III

p. 862. [Ihm.l

Bastarnicae Alpes, der Ostliche Teil der
Karpaten (Tab. Peut.) , benannt nach dem an-
wohnenden Volk der Bastarnae; nach Zeuss (Die

Deutschen 4. 130) identisch mit dem Ilsvxri oQog
(xa nsvxTva oqrj) bei Ptolemaios. [Ihm.]

Bastavena, beim Geogr. Rav. II 9 p. 63 Berol.

unter Berufung auf Castorius als in Media maior
gelegene Stadt erwahnt, wahrend Tab. Peut. XI
4 ed. Mill, das entsprechende Vastauna ostlich

von Tigranocerta auffuhrt. [Baumgartner.]

Basterbini s. Bausta.
Basterna, eine in spatrOmischer Zeit iiblich

gewordene Art Sanfte, wohl zuerst erwahnt Hist.

Aug. Elag. 21, 7. Die B. war geschlossen und
hatte vorn und hinten je zwei Stangen (amites),

an denen sie meist von Maultieren getragen
wurde, Baehrens PLM IV 289. Pallad. VII 2,

3. Dass sie auch von Mannern getragen wurde,
ist aus der Glosse basterna: tecta manualis (Lowe
Prodr. 67) zu schliessen. Dass auch Manner sich

ihrer bedienten, beweist Symm. ep. VI 15. Uber
die Ableitung des Namens von der mit fiaaxa&iv
verwandten vulgarlateinischen Wurzel bast s. Kor-
ting Lat.-roman. Wtb. s. v. Ginzrot Die Wa-
gen d. Alt. II 280. [Mau.]

Basternae s. Bastarnae.
Basternai (Baoxsovat), Castell in Moesia in-

ferior landeinwarts von Odessos, Procop. de aedif.

TV 4 p. 307, 28 ; wahrscheinlich eine Ansiedlung
nach Moesia versetzter Bastarnai. Der arabische

Geograph Edrisi (im J. 1150) nennt einen Ort
Basternas, nordestlich von der Tundza-beuge;
ebenso Nicetas Chon. p. 518 (im J. 1188) xaxa
xonov xov Baoxigvag hsyofisvov, zwischen Lardeas
und Beroe

1

. [Tomaschek.]

Bastetani (Baoxtjxavoi) ist die jlingere Namens-
form fur das alte Volk der Massieni (s. d.); Baste-

taner nennen sie Liv. XXXVII 46, 7. Strab. Ill

141f. und ihr Land Bastetania Strab. a. a. 0.

und Plin. Ill lOff. 19; ein Basletanus CIL II

3423. 3424; Bastitanus. 5941. Die Form Basti-

tani haben Plin. Ill 25 (fiir den Stadtnamen).
Appian. Hisp. 66. Ptol. II 6, 13. 60. Nicht ver-

schieden von ihnen sind wohl die so von den
Eomern benannten Bastuli, wie die Turduli
neben den Turdetani: Baoxrjxavol ovg xal Baoxoi-
J.ovg xaXovoi Strab. Ill 141 ;

neque Basculus (so

die Hss.) neque Turdulus Varro de r. r. II 10, 4.

Mela III 4. Plin. Ill 8f. 19. Wenn sie bei Marcian.
II 9 BaoxovXoi JIoTvoi, bei Ptol. II 4, 6 Baorov-
Xcov xah> xalovftevtov TloivCav und bei Appian.
Hisp. 56 BXaoxotpolvixEg (d. h. Baoxov't.otpoivixeg)

genannt werden, so bedeutet das (ahnlich wie
Libyphoenices gebraucht wird), dass in ihrem Ge-
biete phoinikische und karthagische Stadte lagen.

Sie wohnten langs der Sudkiiste Hispaniens, so-

wohl in Baetica (Ptol. n 4, 6. 9) vom Anas ost-

warts (Mela III 4) gegen Gades und Calpe hin

(Strab. in 141) als in Hispania Tarraconensis

(Ptol. n 6, 13. 61) am Orospeda (Strab. in 162f.)

und bis Barea an der Kiiste hin (Ptol. a. a. 0.).

Ihr Gebiet grenzte im Norden an das der Ore-

taner (Strab. HI 156). Poseidonios bei Strab. Ill

155 beschreibt einen eigentflmlichen Tanz der

Manner und Frauen. Vgl. auch Basti, Mas-
sieni, Mentesa. [Hiibner.]

Basti, Stadt der Bastetaner in Hispania Tar-

raconensis an der Strasse von Karthago Nova nach
Castulo (Itin. Ant. 401, 8), eine civ. stipendiaria
(Plin. Ill 25), jetzt Baza. Vgl. Massieni und
Mastia. [Hiibner.]

Bastia. 1) S. Mentesa.
2) Mutilcas (die Edit, princ. dafiir Metellus)

unus ex proscriptis (von Sulla) clam eapite ado-
perto ad posticus aedes Bastiae uxoris cum ac-

10 cessisset, admissus non est, quia ilium proscrip-
tum diceret . itaque ipse se transfodit et sanguine
suo fores uxoris respersit , Liv. per. LXXXIX.
Es ist Papius Mutilus, der Fuhrer der Samniter,

gemeint, wie sich aus Gran. Licinian. p. 38 B.

ergiebt. Papiusque Mutilus inde (= Nola) fugiens,

quom ne ab uxore quidem- Bassia noetu Team
reeiperetur, quod erat in proscriptorum numero,
usus est pugionis auxilio. Welche der beiden
Namenformen (Bastia

,
Bassia) die richtige ist,

20 lasst sich nicht entscheiden. [Klebs.]

Bastuli s. Bastetani.
Bata. 1) Bei Ptol. VH 1, 90 Ortschaft im

Inlande der am argalischen Golf (Palkstrasse)

zwischen dem Pandyareich und dem Kav§ridelta
hausenden Batai oder Batoi. Dieses Volk wird
schwerlich von den im Bereiche der Nila-giri hau-
senden Badaga oder Vadaga verschieden gewesen
sein, falls sich diese einst bis zur Tamilkiiste er-

streckt haben mochten. Fiir uns werden sie zuerst

30 in portugiesischen Berichten erwahnt als Unter-

gebene des Naique de Madura im Reiche Pandi,

welche in Verein mit den Marava die seit 1542
zum Christentum bekehrten, von Cap Comorin bis

Ramanancor sesshaften Pescadores Paravas e Co-
reas wiederholt iiberflelen und ziichtigten, vgl.

Fr. de Sousa Oriente conquistado I 212. 231.

267. 31 7f. Der Vorort B. lasst nicht naher be-

stimmen; vgl. skr. vata .Gehege, Umzaunung'?

2) Bata, Dorf und Hafen an der kaukasischen

40 Nordkiiste des Pontos im Gebiete der Sindoi, das

von den Tiirken angelegte Fort Sudzuq-kale. In

dieser Lage kennt Scyl. 72 den Ort Patus; Baxa
xaifitj xai Ufxriv erwahnt zuerst Artemidoros in

seinem Paraplus der kaukasischen Kiiste bei Strab.

XI 496, 400 Stadien Ostlich vom Hafen Sindikos

(Anapa); von da beginnt sich die von den Ker-

ketai bewohnte Kiiste gegen Siidosten zu wenden

;

ungenau ist die Angabe, dass B. im Meridian von

Sinope liege — es ware vielmehr das Vorgebirge

50 Iasonion zu nennen gewesen, Ebenso vermerkt Ptol.

V 9, 8 siidlich vom sindischen Hafen B. hfi^v und
dahinter B. xwfirj. Agrippa bei Plin. VI 17 nennt
m. p. LXVII siidlich von der civitas Sindica op-

pidum et flumen Hierum, ebenso Arrian. peripl.

18 in 300 Stadien den Hafen Hieros. Die italie-

nischen Seekarten verzeichnen hinter Anapa zu-

nachst Trinisie, d. i. xa xgia vtjaia des Const.

Porphyr. de adm. imp. 42, hierauf Calolimena

(jetzt Gelendzik, das antike Pagrai).

60 [Tomaschek.]

$) Bata (Geogr. Rav. II 15 p. 87, 9), s. Bath-
nai Nr. 1. [Benzinger.]

Batakes scheint als Schiiler des Karneades

genannt zu werden Ind. Acad. Here. col. 23, 7

ed. Biicheler. Vgl. Zeller Philos. d. Gr. TVs

525, 1. [v. Arnim.]

Batalon (p&tak.ov), das xQovni^iov (s.d.) oder

scabillum. die Tactmaschine der den Chor leiten-
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den Auleten, Phot. lex. Schol. Aeschin. 1 126. B au-
meister Denkmaler III 1662. [v. Jan.]

Batalos (BdxaXog), angeblich ein ephesiacner
Aulet des 4. Jhdts. v. Chr., der auf der Bfihne
Weiberschuhe trug und sich nicht minder weich-
lich in seiner Eunst zeigte. Libanios vit. Demosth.
p. 294 Westerm. und bei Phot. Bibl. 265 p. 495 a
Bk.; vgl. Luk. adv. indoct. 23. Bekker Anecd.
221, 26. Antiphanes verspottete ihn in der Ko-
moedie AvXnxrjg, Plut. Demosth. 4. Me in eke Hist,
crit. 333

j
Pragm. com. Ill 24. Wie fibrigens

Schol. Aesch. I 126 andeutet, war B. nur der
Spottname jenes Auleten, sein eigentlicher Name
vielmehr Tigranes. Auch Demosthenes hat seines

schwachlichen KOrpers wegen in der Jugend sich
diesen Beinamen gefallen lassen mlissen. Lib. und
Plut. a. a. 0. [v. Jan.]

Batanabos (Baxdvafiog) , Ort (oxatiuos) in
Arabien (Steph. Byz.). [D. H. Mttller.]

Batanagra (Var. Batanagara Ptol. VII 1, 48),
Ortschaft der vorderindischen Kaspeiraioi Ostlich
von Labokla (Lahuvara?), etwa an der von Buke-
phala znr Yamuna fiihrenden Strasse. St. Martin
erkennt darin Bhatta-nagara .Stadt der Ragaputra-
tribus Bhattiya' und vergleicht dazu den am linken
Ufer des Chagar in 29° 31' nOrdlich, 74° 21' Ost-
lich gelegenen Vorort Bhatnair, welchen Mahmud
von Ghazna im J. 1001 erobert hatte.

[Tomaschek.]
Batanaia. 1) Landschaft im Ostjordanland

(Ptol. V 15, 26. Polyb. XVI 39, 3. Joseph, ant.
Iud. XV 342. XVII 189. XVIII 106. XX 138;
bell. Iud. I 20, 4. II 6, 3. in 3, 5; ant. Iud.
IV 173 Bazavk; Vita 54 Baxavisa. Euseb. Onom.
ed. Lagarde 231, 35ff. u. 0.). Der alttestament-
liche Name ist Basan (Deut. 3, 10. 13. Jos. 12,

4 u. a.), griechisch-lateinische Form Basanitis
(LXX. Joseph. Epiphan. Euseb. Hieron.); B. und
Batanis sind der spateren aramaeischen Aussprache
entsprechende Formen. Der Name B. kommt in
doppelter Bedeutung vor: B. in weiterem Sinn
(Joseph, ant. Iud. IV 173; Vita 54, sonst wie es
scheint seltener gebrauchlich) deckt sich mit der
alttestamentlichen Landschaft Basan , die vom
Hermon im Norden bis zum Hieromyces (Scheri'at
el- Menadire), der die Grenze gegen Gilead bildete,
im Siiden, vom Jordanthal im Westen bis nach
Salcha am Sudfuss des Haurangebirges im Osten
reichte (Deut. 3, 10. 13 u. a.). Innerhalb dieses
Gebiets lagen die spateren Landschaften Gaulani-
tis, Basanitis im engeren Sinn, Trachonitis, Aura-
nitis. Heute tragt dieses Gebiet die Bezeich-
nung Hauran (im weiteren Sinn, s. Auranitis).
Der Name B. hat sich in der Form Ard el- Be-
thenije noch erhalten, haftet aber an ein'er nicht
zum alten B. gehorigen Gegend ostlich von Tracho-
nitis. B. im engern Sinn (Joseph, gewOhnlich)
ist nur ein kleiner Teil von ganz Basan. Da
Gaulanitis dem heutigen Dsehelan am westlichen
Gebirgsrand der Hochebene gegen den Jordan
entspricht, Auranitis dem Haurangebirge, Tracho-
nitis der heutigen el- Leds'chah, dem rauhen Pla-
teau zwischen Damaskus und dem Haurangebirge,
sudlich bis gegen Bostra hin reich'end, so bleibt
fur B. nur die fruchtbare Hochebene, die sich
Ostlich und siidOstlich von Dscholan hinzieht, also
der grOssere sudliche Teil der heutigen en- Nukra.
Damit stimmt, dass die hier liegenden Stadte

Astarot und Adraa (s. d.) auch als Mittelpunkte
des alten Basan genannt werden (Jos. 12, In. a.;

vgl. auch Euseb. Onom. s. Aaxagd>& ed. La-
garde 213, 35ff. 268, 98ff. u. a.). Ganz genau ist

der Umfang von B. im engeren Sinn nicht fest-

zustellen; er mag auch geschwankt haben. Euse-
bius (Onom. ed. Lagarde 268, 98ff. u. a.) begreift
B. unter Arabia; Ptolemaios (V 15, 26) rechnet
es zu Koilesyrien, erwahnt aber auch in Arabia

lOdeserta an der syrischen Grenze BazavaToi (V
19, 2).

Als die Israeliten sich in diese Gegend vor-

schoben, fanden sie in Basan ein machtiges Reich
unter dem sagenhaften Konig Og, mit zahlreichen

festen Stadten (Deut. 3, 4ff.). Durch die damas-
cenischen Syrer wurde die Gegend schon frfihe

dem israelitischen Eeich streitig gemacht (II Reg.
10, 32. 14, 25ff.). Nach der Deportation durch
Tiglath Pilesar bildeten syrische und arabische

20 Stamme die HauptbevOlkerung. Zeitweilig schei-

nen die Nabataeer von Petra aas ihre Herrschaft
iiber Basan ausgedehnt zu haben. Von Aretas III.

berichtet Josephus (ant. Iud. XIII 392), dass
er (um das J.. 85 v. Chr.) in den Besitz von Da-
maskus und Koilesyrien gelangt sei. Doch hatte
ihre Herrschaft keinen langen Bestand; schon
unter Pompeius war Damaskus und word auch
die Landstriche sudlich davon unter rOmische Ober-
hoheit gebracht worden (Schurer Gesch. d. jfid.

30 Volkes I 614ff.). Die rauberischen Nomaden der
Gegend, mit denen sich Zenodoros verband, machten
den Romern viel zu schaffen. Augustus schenkte
deshalb nach Besiegung des Zenodoros, im J. 23
v. Chr., das ganze Gebiet desselben Herodes d. Gr.
(Joseph, ant. Iud. XV 342ff.

; bell. Iud. I 20, 4).

Dieser siedelte zur Bekampfung der unruhigen
Elemente dort mehrmals fremde Colonisten an (s.

Bathyra). So blieb die BevOlkerung immer sehr
gemischt (Joseph, bell. Iud. Ill 3, 5), und noch

40 spater wird von einem der beiden Agrippa in einem
Edict fiber die ,tierische Lebensweise' {{hjfjiwSng

xaxdoxami) der Einwohner und ihren Aufenthalt
in Hohlen {hcpmleveir) geklagt (die Fragmente
des Edicts s. bei Le Bas-Waddington 2329).
Von Herodes ging B. an dessen Sohn Philippus
fiber (Joseph, ant. Iud. XVII 189; bell. Iud. II

6, 3), spater kam es an Agrippa II. (Joseph, ant.
Iud. XX 138). Mit den Kulturbestrebungen des
Herodes zog auch das griechische Element in jene

50 Gegenden ein, wovon zahlreiche Ruinen von Tem-
peln und anderen Gebauden, sowie Inschriften
Zeugnis ablegen. Um das J. 35 n. Chr. (Flucht
des Apostels Paulus nach Damaskus) gehOrte B.
wieder zum Gebiet des Nabataeerreichs ; Damas-
kus stand unter einem Statthalter (s-frvdozris) des
Konigs Aretas IV. (II Kor. 11, 321 Eine neue
Zeit der Blute begann fur den Hauran, wie fur
das ganze Ostjordanland, als um 200 n. Chr. sttd-

arabische Stamme hier das Reich der Dschefniden
60 oder Ghassaniden grundeten. Diese Araber sollen

Christen gewesen sein, und es wird schon aus dem
3. Jhdt. die Erbauung vieler KlOster berichtet.
Als mit dem Auftreten des Islam die Wander-
stamme des inneren Arabiens sich gegen Svrien
ergossen, ging 637 n. Chr. das Ghassanidenreich,
von den griechischen Kaisern nicht gemigend unter-
stiitzt, zu Grunde. Aus der muslimischen Periode
wissen wir wenig fiber den Hauran.
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Der Hauran ist ein im Mittel etwa 600 m.

hohes Plateau von vulcanischer Formation. Die

eigentlichen Hauranberge im Osten sind eine Reihe

ausgebrannter Vulcane, ebensolche finden sich

auch am Westrand. Die Abhange der Hauran-

berge und der Abfall des Plateaus gegen den Jor-

dan waren in alter Zeit mit prachtigen Eichen-

waldern bestanden (Ez. 27, 6. Jes. 2, 13) und
boten gute Weideplatze. Die Ebene in der Mitte

ist mit rotbraunem Humus aus verwitterten Lava-

undBasaltmassen bedeckt, daher ihre ausserordent-

liche Fruchtbarkeit. In alter Zeit waren nament-

lich die fetten Weiden und die Rinderherden Ba-

sans beruhmt (Jer. 50, 19. Micha 7, 14 u. oft).

Noch heute gilt der halb durchscheinende Weizen
des Hauran fur besonders vortrefflich und wird

viel exportiert. Eine Bahn, die den Hauran mit

der Kiiste (Haifa und Akko) verbinde'n soil, ist

im Bau begriffen.

Eine Menge sehr interessanter Ruinen finden

sich im Hauran. Die zahlreichen Troglodyten-

wohnungen reichen in eine alte Zeit zuruck. Die

zum Teil sehr gut erhaltenen ,Toten Stadte' zeigen

eine eigentumliche Bauart der Hauser. Diese sind

ganz aus Stein (Lava und Dolerit) erbaut , ohne

Verwendung von Holz; die Thfiren besteben aus

grossen Doleritplatten, in den Zimmern bemerkt

man steinerne Wandschranke und Banke. Aus
rOmischer Zeit stammen viele wohlerhaltene Pracht-

bauten: Tempel, Theater, Triumphbogen.

RelandPalaestina 106—110. 193—203. Rit-

t e r Erdkunde XVS00—1001. Raum e r Palaestina

226£f. Baedeker Palaestina und SyrienS 195
—212. Schultz Artikel Basan in Herzogs
Realencyclopadie2 II 112—116. Mfihlau Artikel

Basan in Riehm Bibl. HandwOrterbuch 2 I 188

—190. Porter Historico-geographical history of

Bashan: Journal of Sacred Literature New Series

VI 1854, 281—313; Fife years in Damascus 1855

II 250—275. Wetzstein Reisebericht fiber

Hauran und die Trachonen, Berlin 1860; Exkurs

fiber den Hauran inDelitzsch Comment, z. Hiob

;

Das batanaeische Giebelgebirge, Leipzig 1884;

Uber die Gebirgsnamen in Psalm 68. Ztschr. f.

kirchl. Wissenschaft 1884 (III) 113—127. Bur-
ton and Drake Unexplorated Svria 1872 I 132

—261. Schumacher Der Dsch61an ZDPV IX
1886, 167—363 mit Karte; Across the Jordan

1886; The Jaulan 1888. Dr. A. Sttibels Reise

nach der Diret et-Tulul und Hauran herausg. von

Guthe ZDPV XII 1889, 225—302. Scharling
Hauran, Stockholm 1889, deutsch von W ilia tz en
Bremen 1890. Karte des Dschebel Hauran gez.

von Fischer ZDPV XH 1889. Noe'ldeke Zur

Topographic und Geschichte des damascenischen

Gebiets und der Haurangegend, ZDMG XXIX 1875,

419—444. Kubn Die stadtische und bfirgerl.

Verfassung des riirn. Reichs II 381f. 384f. Wad-
dington Comptes rendus de 1'AcadfSmie des in-

scriptions et belles-lettres 1865, 82—89. 102—109.
Vogue Syrie centrale, Architecture civile et reli-

gieuse (giebt viele Abbildungen von Bauten a.

d. Hauran). Schurer Gesch. d. jud. Volkes I

353ff. II 202ff. G. A. Smith The historical geo-

graphy of the holy land 542. 609ff. Buhl Studien

zur Topographie des nOrdlichen Ostjordanlandes

1894. Vgl. auch die'Artikel Auranitis, Gola-
nitis, Ituraia, Trachonitis.

2) Ort im Westjordanland (Hieron. Onom. ed.

Lagarde 236, 46. 224, 70 Baixoavata. Euseb. ebd.

105, 20 Bathanaea; 95, 4 Bethoaenea. Steph. Byz.

Baxaveai und Bazavsa), 15 Millien Ostlich von

Kaisareia auf einem Berge gelegen. Nach Hiero-

nymus befanden sich dort Heilquellen. Steph.

Byz. (s. 'AyfSdxava) identiliciert B. mit Agbatana
bei Herodot (III 62), wo Kambyses sich totlich

verwundete; s. Ekbatana (in Palaestina).

[Benzinger.]

Batankaissara (Ptol. VII 1, 51), Stadt der

vorderindischen Daitichai (Gatika?) zwischen der

Yamuna und Ganga, etwa im Gebiet von Mirath

nordostlich von Dehli, wo jetzt islamitische Nomen-
clatur vorherrscht. Cunningham dachte an den

sagenberuhmten Ort Thanessar, skr. Sthane'fvara;

Yule an die unbedeutende Ortschaft Kesarwa.

Zu Grunde liegt vielleicht eine Vulgarform fur

skr. Prasthana KavicvaTa oder auch -Kecara (cae-

saries, vgl. Kefa, Beiname des aus Visnus Haupt-

haar entstandenen Krsna). [Tomaschek.]

Batava (castra), Standort einer Batavercohorte

in Raetien am Zusammenfluss von Inn und Donau,

das heutige Passau. Erst in der Not. dign. occ.

35, 24 tribunus coliortis nonae {noua die Hss.)

Batavorum Batavis und Ofter bei Eugippius vita

s. Severini erwahnt: XIX 1 Batavis appellatw

oppidum inter utraque flumina, Hemtm vide-

licet atque Danuvium, eonstitutum. XXII 4.

XXIV 1. XXVII 1, oppidum Batavinum XXII 1,

limes Batavinus XX 1 ; die Einwohner Batdvini

XXVII 3. Dass die eoh. IX Batavorum etwa

seit der Mitte des 2. Jhdts. in Raetien stand,

wird auch inschriftlich bezeugt, Ruggiero Diz.

I 982. Vgl. Mommsen Eph. ep. V p. 92. 174;

CIL III p. 690. 730. 734. Mflllenhoff Deutsche

Altertumskunde II 363f. Hubner Rhein. Jahrb.

LXXX 38, wo neuere Litteratur verzeichnet ist.

FOrstemann Namenbuch II 2 216. Gegenuber

lag die norische Zollstation Boiodurum (s. d.).

[Ihm.]

Batavi, germanisches , nach Tacitus mehr-

fachem Zeugnis von den Chatten abstammendes

Volk, welches infolge innerer Spaltungen seine Hei-

mat verlassen und eine Insel im Mundungsgebiet

des Rheins, die nach ihnen benannte insula Bata-

vorum, in Besitz genommen hatte. Tac. Germ. 29

omnium liarum gentium praeeipui Batavi non
multum ex ripa, sed insulam Rheni amnis in-

colunt, Chattorum quondam populus et seditione

domestiea in eas sedes transgressus , in quibus

pars Romani imperii fierent; hist. IV 12 Ba-
tavi, donee trans Rhenum agebant, pars Chat-

torum, seditione domestiea pulsi extrema Oal-

licae orae vacua cultoribus simulque insulam

iuxta sitam oceupavere, quam mare Oeeanus a

fronte, Rlienus amnis tergum ae latera circum-

luit. IV 15 missi ad Canninefates qui consilia

sociarent. ea gens partem insulae colit, origine

lingua virtute par Batavis, numero superantur.

Da Veil. Paterc. II 105 in dieser Gegend nebst

den Canninefaten die Chattuarii (Attuari) an Stelle

der B. nennt, schliesst Zeuss (Die Deutschen

100), dass Chattuarii der gemeinsame Name der

beiden Stamme gewesen sei. Miillenhoff (Ztschr.

f. Dtsch. Altert. N. F. XI 7) leugnet die Ab-

stammung der B. und Canninefaten von den Chat-

ten. Die B. mfissen jedenfalls schon langere Zeit
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yor Caesar, der sie zuerst nennt (b. G. IV 10),
jene Wohnsitze an der Rheinmfindung inne ge-
habt haben. Die Bezeichnung ihres Landes als
insula Batavorum war zuerst die allein fibliche
(Caes. a. 0. Mosa parte quadam ex Blimo
reeepta, quae appellator Vacalus, insulam effi-
ctt Batavorum, neque longius ab Rheno milibus
passuum LXXX in Oeeanum influit. Plni. n.
h. IV 101 in Bheno autem ipso prope C in lon-
gUudinem n-obilissima Batavorum insula Can- 1
nenefatium etc. (vgl. IV 1061. Tac. arm II 6-
hist. IV 12. 18. V 23. Dio LIV 32 T&v
Bamovwr vijoov, LV 24) ; spater kam der Name
Batavia auf (s. d.). Der Name des Volkes, der
fortlebt in der Landschaft. Betuwe (zwischen Waal
und Leek mit dem Hauptort Noviomagus = Nym-
wegen) lautet richtiger Batavi als Batavi (Lncan.
1 431 Batavi, dagegen a bei Sil. It. Ill 608
Iuven. VIH 51. Martial. VI 82, 6. VIII 23 20~

XIV 176, 1. OIL III 3676 Batavos; bei Ptol. II

2

9, 1. 9, 8 accentuieren die Hss. die letzte Silbe)
und bedeutet die .Tilchtigen' oder die ,Glucklichen<
(vgl. got. bats, ahd. bate, bexxiro), Schweizer-
Sidler zu Tac. Germ. 29. E. Much Deutsche
Stammsitze 148. Die Wohnsitze waren iibrigens
nicht auf jene Insel beschrankt, sondern erstreck-
ten sich auch siidlich von der Waal und der Maas
ins Gallische hinein (Tac. hist. IV 12) ; dass die
B. ehemals keltisches Gebiet besetzt hatten, be-
weisen die meist keltischen Ortsnamen (Lugdu- 3(num Batavorum, Batavodurum, Noviomagus u. a.)
Caesar hatte mit den B. noch nichts zu schaffen

;

wie es scheint, sind sie durch Drusus auf fried-
hchem Wege mit dem romischen Reiche vereinigt
worden (Mommsen R. G. V 110). Drusus konnte
von lhrer Insel aus den Rhein iiberschreiten (Dio
LIV 32) und den Kanal zwischen dem Rhein und
der Zuydersee bauen, die fossa Drusiana Tac
ann. ll 8. Suet. Claud. 1; vgl. Tac. hist. V 19
Schiller Gesch. d. rOm. Kaiserzeit I 217. Die RtS-

<

mer hatten an ihnen treue Verbiindete in den ger-
manischen und andern Kriegen (Tac. hist. IV 12)
Die grosse Masse der batavischen Truppen stand
eme Zeit lang beim obergermanischen Heere als
Auxiha der 14. Legion (vgl. Tac. hist. I 59.Mommsen R. G. V 118), dann "zeichneten sie
sich in Bntannien aus unter Claudius (Tac. hist.
IV 12). An den Kampfen des J. 69 nahmen sie
nervorragenden Anteil. In dieser Zeit begann es
unter ihnen zu garen : es kam zu jenem furcht- 1
baren Aufstand der B. unter Civilis, der schliess-
Ucn (lm J. 70) mit der Wiederherstellung der fruhe-
ren Verhaltnisse endigte (s. Tac. hist. Schiller
a. O. I 500ff. Mommsen R. G. V 118fF.).
Diese Insurrection war, wie es scheint, die ein-
zige, die sie sich zu Schulden kommen liessen
In Bntannien kampften sie wieder im Heer des
Agricola mit Auszeichnung (Tac. Agr. 36). Die
B. nahmen, weil sie sich als gehorsame und nfitz-
liche Interthanen erwiesen, im romischen Reichs- 6
verband und namentlich in der Heeresorganisation
erne bevorzugte Stellung ein, die ihnen auch nach
dem Aufstand unter Civilis verblieb. Sie waren
steuerfrei, wurden dagegen sehr stark zum Heeres-
dienst herangezogen (Tac. Germ. 29 manet honos
et anliquae soewtutis insigne; nam nee tributis
eontemnuntur

, nee publieanus atterit : exempli
onertbus et collationibus et tantum in usumproe-

liorum sepositi velut tela atque arma bellis reser-
vantur; hist. IV 17 Batavos quamquam tribu-
torum expertes arma contra communes dominos
cepisse, vgl. IV 12). Die kaiserlichen Leibwach-
ter, Qermani oder Batavi (Suet. Cali'g. 43) ge-
nannt, wurden vorzugsweise aus ihnen rekrutiert,
ebenso das seit Traian bestehende, zur kaiserlichen
Garde geherige Reitercorps, die equites sinqulares
(Marquardt St.-V. 112 487. Mommsen' Herm.

0XVI 459. XIX 30; Eph. epigr. V p. 233: Cor-
respondenzbl. d. Westd. Ztschr. 1886, 124. Z ange
meister Neue Heidelberg. Jahrb. V 46f.). Auf
einer der zahlreichen Inschriften der equites sin-
gulars (Henzen Annali 1885, 272 aus dem J. 219)
nennen sich die Dedicanten eives Batavi sive
Thraces adleeti ex provmcia Qermania inferiori
(s. dartiber Mommsen Corr.-Bl. d. Westd. Ztschr.
1 886, 51). Uberhaupt geben die Inschriften dankens-
werte Nachweise fiber die Verwendung der B. im

) romischen Heer (ausreichende Zeugnisse bei Rug-
gi"0 Diz. I 981f.). Die ala Batavorum miliaria
(1000 Reiter) wird mehrfach erwahnt, z. B. CIL
III 7800, einer ihrer Praefecten HI 5331. Im
J. 158 war sie in Dacien stationiert, IH p. 1989
(vgl. Tac. hist. IV 18. Hiibner Herm. XVI 552.
556. Vaders De alis exercitus Romani, Halle
1883, 9). Von Cohorten erwahnt Tacitus hist. I
59 acht, die als Auxilia der 14. Legion im J. 69
in etvitate Lingonum standen. Diese Zahl scheint

' nach der Dnterdriickung des Aufstands des Civilis
erheblich vermindert worden zu sein (Mommsen
R. G. V 130), denn inschriftlich werden nur er-
wahnt die I, II, III (Hassencamp De cob. Rom
auxil., Gottingen 1869, 21ff.), ausserdem die IX,
die seit der Mitte des 2. Jhdts. in Raetien stand
(CIL III p. 1991 und nr. 11 918, vgl. den Ar-
tikel Batava). Auch nachdem die Pranken
im Bataverlande ihre Wohnsitze aufgeschlagen
<Zos III 6, vgl. Zeuss a. O. 329ff. R. Schroder

.0 Ztschr. der Savigny-Stiftung 1881, 8ff.) und sich
mit den alten Bewohnern zu einem Volke ver-
einigt hatten, erscheint ihr Name noch unter den
auxiha Palatina in der Not. dign. Batavi se-
niores und iuniores (Occ. V 163 = VH 14 V
186 = VII 72. VI 47 = VII 167. VI 51 = VII
169; Or. V 8 = 49. VI 30; vgl. Occ. XL 39
tribunus coh. I Batavorum Procolitia, XLII 34.
40. 41 praefectus laetorum Batavorum), audi
auf einigen Inschriften Oberitaliens (Ruggiero

xt \
982

)' Nicht weniSe Mitglieder dieser
Nationalitat geben ihre Heimat auf den Inschrif-
ten an, die hier nicht samtlich aufgeftihrt werden
konnen: domo Betavos CIL III 3681 (= 3577).
4368, Ulpia Noviomagi Bataus 5918b, domo
Batavos Brambach CIRh 2003, natione Bataus
ebd. 1517, ein retiarius natione Bataus CIL XI
1070 u. s. w. (s. Indices des CIL).

Dass die B. sehr kriegerisch und tapfer waren
dann stimmen die Zeugnisse der Schriftsteller

Juberein. Namentlich waren sie anerkannt tfich-
tige Reiter und Schwimmer (Tac. ann. H 8; hist.
IV 12. 17. Plut. Otho 12. Dio LV 24 xodnoTo,
UKTisveiv. ^LXIX 9 to bimxbv t&v xaXovpevmv Baza-
ovcov zov'Iozqov ueza t&v Sjilmv ditvrj$avro); einen
hfibschen Beleg dafiir bietet auch die metrische
Grabschrift des fortis Batavos aus der Zeit Ha-
drians CIL III 3676. De Rossi Inscr. christ. II
260, 2 (= Biicheler Anthol. epigr. nr. 427) Mle
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ego Pannoniis quondam notissimus oris inter

mitte vivos primus fortisque Batavos Hadriano
potui qui iudice vasta profundi aequora Danuvii
cunctis transnare sub armis e. q. s. Dass sie

als Matrosen verwandt wurden, geht aus Tac. hist.

IV 16 hervor. Derselbe hebt ihren grossen KOrper-
wuchs hervor, hist. IV 14. V 18. Sie waren
blond(rot)haarig (Sil. It. Ill 608 aurieomo Ba-
tavo. Martial. XIV 176), welche Parbe sie durch
ein kiinstliches Mittel, die spuma Batava, zu er-

hOhen wussten (Martial. VIE 33, 20). Den Romern
erschienen sie ausserdem stolz und roh (Lucan.

I 431. Martial. VI 87, 6. Tac. hist. I 59). Uber
ihre Wafl'en und Kriegsmaschinen s. Tac. hist.

IV 23. 28. 29. 30. 61 ;
Agr. 36. Ihre hauptsach-

lichsten Stadte sind bereits oben genannt. Tac.

hist. V 19 bietet die Hs. oppidum Batavorum,
die Vulgata ist oppida. Lipsius dachte an op-
pidum Batavodurum (vgl. hist. V 20) , andere
wollen unter dem oppidum Noviomagus (Nym-
wegen) verstehen (z. B. Hermann Rhein. Jahrb.
LXXVII 90). Die Inschrift aus Rummel (Hol-

land) bei Brambach CIRh 134 (= Orelli2004),
die, wie es scheint, einen summus magistratus
eivitatis Batavorum erwahnt, ist verdachtig. Zur
neueren Litteratur fiber das Bataverland vgl. noch
Hiibner Rhein. Jahrb. LXXX 135. [Ihm.]

Batavia, die spatere Bezeichnung der insula
Batavorum (s. Batavi), Dio LV 24 (id t&v Ba-
zaoicov axo rfj? Baraovas tfjs iv Tip 'Pfjvm vtfoov

ovojia). Zos. Ill 6 (Batafiia). Panegyr. lat. ed.

Biihrens 131, 18. 134, 14. 151, 14. 163, 22. 211,

22. Patavia die Tab. Peut.
,
Batavio, Patavio

las Iulius Honorius, s. Miillenhoff Weltkarte
des Augustus 10 (Deutsche Altertumskunde III

224). Im Volksmunde (sermone rustieo) hiess

die insula Batavorum im Mittelalter auch Bat-
tua, vgl. Aimoini hist. Prancor. praef. 4 (Migne
Patrol, lat. CXXXIX 633). POrstemann Na-
menbuch IP 216. [Ihm.]

Batarini s. Batava.
Batavodurum, Stadt der Batavi in Germania

inferior. Ptol. II 9, 8 (Peg/iavta fj xaico, iv fj

n6).etq cbio Svo/i&v tov 'Pr)vov Tiozafiov, t&v fikv

Bataov&v fteooyetos BaTavodovQov . . . vqi rjv

OvhsQQa ht)..), auch von Tacitus hist. V 20 er-

wahnt (vgl. V 19 oppidum [oppida?] Batavorum).
Die nahere Lage steht nicht fest, die Identiflcie-

rung mit Noviomagus-(Nymwegen) ist mindestens
zweifelhaft, C. M filler zu Ptol. a. O. Rhein.

Jahrb. LXXVII 90. LXXX 135. Holder Alt-

kelt. Sprachschatz s. v. Die Endung ist keltisch

(= arx), Gliick Kelt. Namen 133. [Ihm.]

Batavorum civitas, oppidum s. Batavi.
Bate (Batrj, Demot. Bazij&ev

, Baiijs ; Orts-

bez. Bat^at, von ^aroj), kleinerer attischer De-
mos der Phyle Aigeis. Die haufige Verbindung
von B. mit Hestiaia, Kolonos, Diomeia in den
Katalogen lehrt, dass unser Demos der stadti-

schen Trittys angehfirte , also im Osten oder
Norden Athens lag. Pur letztere Richtung spricht

die ZugehOrigkeit zum Verbande der Meaoyuoi.
Vgl. besonders CIA II 602. Doch vermOgen wir
B. weder (mit Pittakis, Nikolaidis to. Ila-

gadeiata xal 6 Aijfio; BaTt) 1887) in dem Namen
der Gegend Bd&eia vor dem acharnischen Thor
wiederzuerkennen , noch (mit Bursian, Dra-
gumis, Loeper u. a.) in dem des bekannten

heutigen Dorfes Patisia (IlaTrjoia = Batrjai; bei
Stuart, Pouqueville, Dodwell, Gell,
Surmelis heisst dasselbe fibrigens noch tfir-

kisch Padischah). Immerhin darf B. auf dem Ge-
biete zwischen Kolonos (Hippios) und Diomeia
gesucht werden (dass ich letzteren Demos nach
wie vor Ostlich von Athen ansetze, wird heute
[1896] ausdrucklich zu betonen nicht fiberflfissig

sein). Vgl. MilchhOfer Untersuchungen fiber

) die Demenordn. d. Kleisth. 15, auch Athen. Mitt.

XVII 351ff. XVIII 292. [Milchhofer.]

Bateia. 1) Baxua (auch Batleia, Arrian. bei

Eustath. zu II. II 814; Barteia Dion. Chrys. or.

XI p. 157, von fidzog ,der Brombeerstrauch', s.

Grasberger Stud. 242. Murr Progr. Hall Tir.

1890, 20) in der Troas, Htigel (II. II 813), Grabmal
(Strab. XII 573. XIII 597. 623), (spater?) Stadt
(Hesych. u. a.), xonog Ttjg Tooiag vyjrj/Los (Steph.
Byz.), isolierter Hfigel bei dem skaiischen Thor

i Ilions zwischen Skamandros und Simoeis, in der
Gottersprache oijfia Mvolvrjg (s. Myrine), Plat.

Crat. 392a. Nach Choiseul-Gouffier Voy.
pittor. de la Grece II (C. G. Lenz D. Eb. v. Tr.

nach Ch. G., Ncustrel. 1798, 31) = Bunarbaschi,
nach v. Hahn Ausgr. a. d. hom. Perg. 32f. Hasper
Beitr. z. Top. d. II. 59f. = Garlik, nach Spratt,
Graves, Schliemann (Ilios 732 u. Abbild., vgl.

170. 212. 781) = Pascha tepe\ [Bfirchner.]

2) BaTsia, auch Bansia (Dion. Hal. antiq.

Rom. I 62), Tochter des Teukros, Gemahlin des

Dardanos, Mutter des Ilos, Erichthonios (und
Zakynthos, Dion. Hal. antiq. Rom. I 50); nach
ihr soli die Stadt Bateia (BaTieia Steph. Byz. s. v.)

in Troas benannt sein (der Hfigel BaTista bereits

bei Hom. II. II 813), Hellanik. FHG I 63, 130
(Steph. Byz. s. 'Agiafit] und Baxkia, erganzt durch
Schol. V Hom. II. XX 236

;
vgl. Etym. M. 191,

45). Mnaseas PHG III 154, 28 (Steph. Byz. s.

A dgdavog mit der Verbesserung L o b e ck s Aglao'ph

.

1222). Dion. Hal. a. a. O. Arrian. PHG III 598,
64 (Eustath. Hom. II. II p. 351 , 30 , der noch
eine Schwester Neso [s. d.] kennt). Apollod. Ill

12, 1 (danach Tzetz. Lykophr. 29 , der sie irr-

tiimlich Schwester des Skamandros nennt, richtig

z. Lykophr. 1306). Diod. IV 75. Serv. Aen. I

38. Wellmann Comment, philol. in honor, sodal.

philol. Gryphiswald. (Berl. 1887) 57, 6. Nach
Lykophr. 1308 und Kephalon b. Steph. Byz. s.

'Aptojit) heisst sie Arisbe, s. d. Nr. 3.

3) Naiade, mit der Oibalos drei SOhne zeugte,

Tyndareos, Hippokoon, Ikarios, Apollod. Ill 10,

4, 3 (auch eine Tochter Arene? s. d. Nr. 4).

[Knaack.]

Bateni (Plin. VI 48), ein sonst unbekanntes
Volk siidlich vom Oxus in der Nachbarschaft der

Derbices, Saraparae, Bactri u. a. [Tomaschek.]

Barfe, die Schwelle (Poll. II 200), insbe-

sondere die Absprungstelle beim Springkampf der

Pentathloi, Hesych. Eust. Od. p. 1404, 56. Die

genauere Begriffsbestimmung dieses ft. war schon
im Altertum strittig; vgl. Bekker Anekd. 224,

12: ftaxriQ • to Slxqov tov t&v itevrasMoiv axdfi-

fmxog, d<p' ov &}.XovTai to tiq&tov. Zslevxog. Svfi-

tta%og de to fiioov, a<fP ov dXkafievoi jtdXiv eg~dX-

i.orTai • aftsivov cog 2eXevxog. Danach darf man
(i. nicht 'als ein fedemdes Springbrett , sondern

nur als Sprungschwelle innerhalb oder am An-
fang der Springbahn erklaren; vgl. Fedde Uber
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den Fiinfkampf der Hellenen (Leipzig 1889) 25f.
Je nach den Vorstellungen, die man sich von der
Art des Pentathlonsprunges rnacht, sind auch die
Ansichten der neueren Gelehrten iiber das /?. ver-
schieden. S. Skamma und Sprung. Poll. Ill
147 bezeichnet auch die Stelle, wo der Wettlauf
endet (t%«i), als p., im allgemeineren Sinn von
,Schwelle' ahnlich wie paXpis (s. d.). [Reisch.]

Baternae (Val. Place. VI 96) s. Bastarnae.
Batetara (Barhaga), nach Steph. Byz. eine

Stadt Liguriens. Bthnikon BaTsragaTos .

n ^ [Hillsen.]
Batha s. Batta.

1

„,..?atllaiiarlnS; vermahlt mit der Schwester
btilichos, lasst sich seit 401 als Comes Afrieae
nachweisen (Cod. Theod. IX 42, 18). Nach der
Ermordung seines Schwagers wurde auch er im
J. 408 getotet und sein Amt dem Heraclianus
ubertragen, Zosim. V 37, 6. [Seeck.]

Bathanattos, ein galatischer Hiiuptling. Er 2
fuhrte die galatischen Skordisten an die Donau
und siedelte sie hier an (Athen. VI 234 a. b).

_ [Wilcken.]
Ba&ea tov lldvzov (Arist. meteor. 1 13. Plin.H 224), eine Stelle des Pontos an der kaukasischen

Seite, 360 Stadien von der Kiiste der Koraxoi, un-
ergrfindlich tief, wo die im kaspisehen Becken ge-
sammelten Flusswasser nach unterirdischem Laufe
wiederhervortretensollen; an drei Stellen sprudelt
dort susses leichtes Trinkwasser empor, auch der

:

Kaukasos erscheint von da am hOchsten. Die
Schiffer hatten, obwohl an Lotungen nicht zu
denken ist, die richtige Beobachtung gemacht,
dass der Pontos im Gegensatz zu seiner seichten
Nordseite in seinem siidOstlichen Winkel die grOsste
Tiefe erreiche, auch mCgen sudlich von Dioskurias,
wo nach Arrian. peripl. 11, 5 der kaukasische
Hocngipfel Strobilos sichtbar wird, Siisswasser-
quellen hervorbrechen — ein Phaenomen, das zu-
erst Demokritos bei Herakleia beoachtet hat; viel- 4
leicht hiess deshalb der Bach Astelephos spater
EvQucog (Anon, peripl., cod. Lond.).

„ [Tomaschek.]
Batheia (Bafcia) s. Baria.
Ba&eta Sxonia, Ortlichkeit am oberen Ende

des Goldenen Horns , Dion. Byz.. frg. 16 Mull
(Geogr. Gr. min. II 26) = 23 Wesch. (p. 10, 46).

„ ,. [Oberhummer.]
Batnezor s. Bethezob.
Bathiatai, illyrischer Volksstamm in der Nach-

barschaft der Oxyaioi, Partheniatai und Taulan-
tioi, Appian Illyr. 16; in gleicher Lage nennt
run. Ill 143 Arthitae — doch ware es voreilig,
ein en Namen aus dem anderen zu verbessern. Bei
dem im Albanischen haufig auftretenden Wechsel
von b, mb, m im Anlaut konnte man die B fur
Anwohner des Flusses Mathis (Vib. Seq.) zwischen
Lissos und Dyrrachion, des heutigen Ma#(i) halten;
der Albanenheld Skander-beg stammte aus der
Ma0ie oder Matfe(ja), woffir Barletius Emathia (

setzt, war also allenfalls ,ein Bathiate'.

[Tomaschek.]
Batlunns, Fluss im siidlichen Teile von Pan-

noma, wo Ende des J. 8 n. Chr. Tiberius das
pannomsche Heer des Pinnes und Bato vollstan-
dig scMug, Veil. H 114; das Jahr vorher hatten
die beiden Batone im Sumpfgebiet an der Dlca
(jetzt Vuka zwischen Eszeg und Vinkovce) ope-

nert. Versuchsweise denkt Gooss (Archiv f. sieben-
bfirg. Landeskunde XIII 1876, 453) an den sud-
lich von Varazdin fliessenden Bach Bedrfa, welcher
der Drau zufliesst; ofter flndet sich in Kroatien
der Name Batina z. B. Mon. episc. Zagreb. I 141
terra quam rivus Batina interfluit (13. Jhdt.),
doch ist auf solche Namensahnlichkeiten nicht viel
zu

f,
eben

- [Tomaschek.]
Bathios, Ort Agyptens, Geogr. Rav. Ill 2.

Ti [Sethe.l
Bathippos, Athener. Er erhebt Anklage der

Gesetzwidrigkeit gegen das leptineische Gesetz.
Er stirbt wahrend der Einleitung des Processes,
seme Klage wird von seinem Sohn Apsephion auf-
genommen im J. 355/4, Dem. XX 144; vgl. S cha-
fer Dem. 12 395. [Kirchner.]

Bathnai. 1) Ort in der syrischen Provinz
Kyrrhestika (Itin. Ant. 191, 7. Tab. Peut. Bathna.
Geogr. Rav. II 15 p. 87, 9 ed. Pinder Bata. Li-
lian, epist. 27. Ptol. V 15, 13 BaTva und QaTva),
zwischen Beroia (Aleppo) und Hierapolis (el- Man-
bedsch) gelegen. Der Name soil heute noch in
emem Thai zwischen diesen Orten erhalten sein.

2) Bathnis, Anon. Rav. II 15 p. 86, 12 ist
entweder mit Nr. 1, oder wahrscheinlicher mit
Banms der Tab. Peut. identisch, s. d.

[Benzinger.]
3) Bathnae s. Batnai.
Bathos (Bd&os), Ortlichkeit (Schlucht) im sfid-

0 lichen Arkadien unweit des Alpheios, wo alle zwei
Jahre den Grossen GiSttinnen ein Fest gefeiert
wurde. Dort stieg neben der Quelle Olympias
Fouer vom Boden auf, was zur Localisierung des
Gigantenkampfes Anlass gab, Paus. VIII 29, 1. 5.Em ahnlicher Erdbrand, wahrscheinlich infolge
von Entztindung eines Braunkohlenflotzes, wurde
dort auch in neuerer Zeit beobachtet. Ross Reise-
routen 90. Curtius Pel. I 304. 339f. Bursian
Geogr. II 240. Philippson Pel. 254.

[Oberhummer.]
Bathrikon (Badgixov), Name einer karischen

Localitat, Le Bas 1643a,, [Biirchner.]
Bathy (Ba&v), je eine Ortlichkeit an der euro-

paeischen und asiatischen Seite des Bosporos, s.

Dion. Byz. Bosp. navig. ed. Wescher p. 38f 57-
Schol. 38. 71 p. 49. [Oberhummer.]

'

Bathychaitai, .Langhaare', nordische Stamme
oberhalb der Maiotis, Orph. Argon. 1064; Skythen
und Sarmaten werden mi* langen Haaren dar-

0 gestellt. [Tomaschek.]
Bathykleon aus Teos (tov llovov nioyov

IlQvtdris), Archon. CIG 3064. [Kirchner]

.
Bathykles (Ba&vxXrj;). 1) Sohn des Chalkon,

ein Myrmidone, von Glaukos vor Troia getotet,
II. XVI 594ff. und Schol. Twl. [Hotter.]

2) Aus Magnesia am Maeander, der Kiinstler
des amyklaeischen Throns, von dem Paus. Ill
18, 6—19, 5 eine detaillierte, aber nicht in alien
Punkten klare Beschreibung giebt. In dem eine

tStunde sudlich von Sparta auf dem Hiigel der
Hagia Kyriaki gelegenen Amvklaion, einer nach
den dort von Tzuntas gemachten Funden in
mykenische Zeit hinaufreichenden Kultstatte, ver-
ehrte man einen alten, nach der Schatzung bei
Pausanias 30 Ellen (14,760 m. nach attischem,
13,320 m. nach griechisch-rfimischem Fuss) hohen
Apolloncoloss, an dem nur der Kopf und die Extre-
mitiiten menschliche Formen hatten, wahrend der
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Rumpf mit einer ehernen S&ule verglichen wird.

Das Idol war i>ehelmt und trug in seinen Handen
Pfeil und Bogen, vgl. den Apollon auf der 'Eqprjfi.

aQx- 1883 mv. 3 abgebildeten Vasenscherbe und
fiber andere behelmte oder ganz bewaffnete Apol-

lontypen Preller-Robert Griech. Myth. 274, 3;

ob die spartanische Munze aus der Zeit des Anti-

gonos Doson (P. Gardner Typ. of gr. coins pi.

XV 28; vgl. Imhoof-Blumer und P. Gardner
Journ. Hell. Stud. VII 1886 p. 63 nr. 9) dieses

Kultbild darstellt, ist unsicher, da auch der Ge-

danke Furtwanglers (Roschers Myth. Lex. I

408) an die bewaffnete Aphrodite Urania manches

fur sich hat. Nach der angefiihrten Schilderung

wird man sich das Idol als aus einem mit ge-

triebenen Bronzeplatten iiberkleideten Holzkern

bestehend zu denken haben; das Gesicht wurde

im 6. Jhdt. vergoldet (Theopomp. bei Athen. VI
232 A. Paus. Ill 10, 8). Seinen Platz hatte das

Bild iiber dem Grab des Hyakinthos, dessen altar-

artiger Aufsatz ihm als Basis diente. tTber die

Zeit der Errichtung lasst sich nur sagen, dass

sie selbstverstandlich spater als die mykenische

Periode, aber betrachtlich vor B. fallen muss,

also etwa in das 7., vielleicht sogar das 8. Jhdt.

:

sgyov 5e ov Btvdvxteovg iatlv , aQxaTov xai

ov ovv tifyy jisjiotrj/usvov Paus. Danach ist der

Einfall, dass B. auch dies Kultbild gefertigt habe,

entschieden abzuweisen. Diesem fiel vielmehr die

Aufgabe zu, fur das seit langem existierende Bild

einen machtigen, reich verzierten Thronsessel zu

schaffen , auf dessen Sitzflache das Idol aufge-

stellt wurde; als eigentlicher Trager aber fungierte

nach wie vor der Hyakinthosaltar , der nun zu-

gleich die Mittelstiitze des im Grunde rein decora-

tiven Sessels wurde. In ahnlicher Weise steht

auf Miinzen von Ainos eine grosse Herme auf

dem Sitzbrett eines Sessels (P. Gardner Typ. of

gr. coins pi. 12, 9). Eine weitere Analogie hat

Furtwangler Meisterw. 691 in den auf Thon-

oder Bronzesesseln stehenden kanoposartigen Ido-

len aus Grabern von Chiusi (z. B. Museo italiano I

t. 9. 12) aufgewiesen.

Versuche, an der Hand des Pausanias den

Grundriss und Aufbau des Thrones zu recon-

struieren, sind mehrfach gemacht worden: Qua-
tremire de Quincy Jupiter Olympien 196ff.

pi. 6. 7. Pyl Arch. Zeit. 1852, 465 Taf. 48 (wider-

legt von Botticher ebd. 1853, 137ff.). Ruhl ebd.

1854, 257 Taf. 70. Klein Arch.-ep. Mitt. IX
1885, 145 (widerlegt von E. Pernice Arch. Jahrb.

Ill 1888, 369ff. und Overbeck Ber. Sachs. Ge-

sellsch. 1892, 10). Murray Greek sculpt. I 90fi.

Furtwangler a. O. 689ff. Eine sichere Grund-

lage ftir solche Versuche haben aber erst die 1891

durch Tzuntas an der durch gleichzeitig ge-

machte Inschriftfunde gesicherten Stelle des Amy-
klaions aufgedeckten Fundamente gegeben, die

Furtwangler fur seine Reconstruction bereits

verwerten konnte. Gefunden wurden Reste einer

ausseren hufeisenformigen und einer inneren im Vier-

eek laufendenMauer, z'wischen denen die alte Pfiaste-

rung noch zum Teil erhalten ist. Wahrend nun
Furtwangler in der ausseren runden Mauer das

Fundament des Hyakinthosaltars sehen mSchte,

dessen urspriinglich vollkommen elliptischer Grund-

riss bei Aufstellung des Idols an der Vorderseite

gerade abgeschnitten worden sei, spricht der ganze

Thatbestand, vornehmlich die zwischen denMauern
constatierte Pflasterung, unzweifelhaft mehr fur die

Annahme von Tzuntas, nach der wir in der huf-

eisenformigen, 0,70—0,75 starken Mauer das Fun-

dament des Thrones, in der innern das des Altars

zu erkennen haben. Denn ein viereckiger Grund-
riss des Thrones geht keineswegs, wie behauptet

worden ist, aus den Worten des Pausanias mit
Notwendigkeit hervor. Da nun die rundgeschnit-

10 tenen, ca. 0,25 dicken Marmorplatten, die Tzuntas
teils in die nahegelegenen Kirche Agia Kyriaki ver-

mauert, teils als Deckplatten byzantinischer Graber

verwandt gefunden hat, von ihm mit grosser Wahr-
scheinlichkeit zu der hufeisenformigen Mauer in

Beziehung gesetzt werden, so scheint auch die

Fra'ge nach dem Material des Thrones, fiber das

Pausanias keinen Aufschluss giebt, minmehr end-

gultig gelost. Es war nicht, wie die neueren Be-

sprechungen auf Grund zahlreicher Analogien ge-

20 rade aus der archaischen Kunst nicht ohne Wahr-
scheinlichkeit angenommen hatten , ein Holzbau
mit Metallincrustation, sondern, wie bereits Ruhl
und Murray erkannt haben, ein mit Marmor-
platten bekleideter Steinbau, und so wird man sich

auch die in grosser Anzahl angebrachten Reliefs

als Marmorarbeiten zu denken haben, woffir die

Spalliera Boncompagni (Ant. Denkm. II Taf. 6. 7.

Helbig Fuhrernr. 886) und das doch am wahr-
scheinlichsten als Sessellehne zu verstehende samo-

30 thrakische Relief die nachsten Analogien bieten.

Insofern enthalt die bisherige Annahme allerdings

etwas Richtiges, als diese Marmorsessel gewiss in

derselben Weise auf incrustierte Holzsessel zuruck-

gehen, wie die sculpierten Marmorsaulen auf

Holzsaulen mit Metallbekleidung, woran die Er-

innerung in ihren Namen columnae caelatae d. i.

xioveg toQsvroi fortlebt.

Sowohl an der Vorder- als an der Rfickseite

stiitzten zwei Horen und zwei Chariten den Thron:

40 avs%ovBiv efmQOO&EV aviov , xara xavxa de xal

(miOG> Xaqtrsg re Svo xal 'Qq<xi dvo. Der aller-

dings wenig pracise Ausdruck nOtigt keineswegs

zu dem von Quatremere de Quincy, Schu-
bart, Murray und Furtwangler gezogenen

Schluss, dass im ganzen acht Stutzflguren, vorn

sowohl als hinten je zwei Horen und je zwei

Chariten, angebracht gewesen seien, so wenig es

jemandem einfallen wird, aus den spater folgenden

Worten III 18, 14 tov dgovov Ss nobs zotg arm

50 nkoaaiv i<f Xamov kxatiocodiv doiv ol Tvvddgew

mxToe; eine zweimalige Darstellung der beiden

Dioskuren zu entnehmen. Fttr die Beschrankung

auf vier Stutzflguren spricht die Erwagung, dass

zu der mythischen Deutung der doch gewiss, wie

auch Furtwangler zugiebt, rein decorativen

Frauengestalten, die man nach Analogie der sog.

Karyatiden vom Erechtheion am richtigsten als

xogai bezeichnen wird, die gerade in Amyklai

in "der Zweizahl verehrten Chariten (Paus. Ill

60 19, 6. IX 35, 2) den Anlass gegeben zu haben

scheinen, wahrend von vier Chariten weder Pausa-

nias noch das Altertum uberhaupt etwas weiss.

Als weitere Stfitzfiguren haben Klein und Furt-

wa'ngler den Typhon und die Echidna, die

Pausanias als links, und die Tritonen, die er als

rechts stehend> bezeichnet , erkannt. Auch hier

liegt der Verdacht willkurlich mythologischer Deu-

tung vor, da eine Mehrheit von Tritonen in so
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fruher Zeit kaum denkbar ist, s. Furtwangler
Bronzefunde aus Olympia (Abh. Akad. Berl. 1879)

j
a
^.
er

,

e
i
ne Probable Deutung dieser Schlangen-

und Fischfussler wird sich nur auf Grand neuer
*unde geben lassen. Auoh die Verteilung dieser
beiden Classen von Stiitzfiguren macht Schwierig-
keit, doch liegt es, da wir zu der Annahme wei-
terer unfigiirlicher Stutzen durch nichts berechtigt
sind, am nachsten, die vier Madchen mit den vier
IMken des Hyakinthosaltars correspondieren zu 1
lassen, zumal an der Vorderseite der grossen Span-
ning wegen Mittelstiitzen, wie sie ahnlich auch

a ,

U n e e r anmmmt
>
kaum zu entbehren waren

Als Eckstiitzen fungierten dann die Mischgestal-
ten die so in der That rechts und links von den
weiblichen Tragern, sowohl den vordern als den
hintern, zu stehen kommen. Ob die Echidna und
der Typhon einer-, die Tritonen andererseits paar-
weise verbunden die Eckstiitzen bildeten , oder
ob nur erne dieser Figuren als Eckstiitze, die 2
andere als seithche Mittelstiitze diente, muss da-
hingestellt bleiben; doch erscheint letzteres von
vornherem als das wahrscheinlichere. Wenn also
spater Pausanias die Beschreibung der auf der
Innenseite des Thrones angebrachten Reliefs ,von
den Intonen an' beginnt, so heisst das so viel
wie von der rechten Seite. Da man unter den
Ihron d. h unter die Sitz- oder richtiger Stand-
flache des Idols hinuntertreten konnte, so miissen
die genannten acht Stiitzfiguren mindestens lebens- 3f
gross gewesen sein.

Wenn ferner die Standflache, wie die sie vor-
bereitende Form des Fundaments erkennen lasst,
an der Hinterseite abge-rundet war, so kann auch
die nach Furtwangl ers richtiger Bemerkung an
HOhe gewiss weit hinter dem Kultbild zurtick-
bleibende Lehne nicht die gerade Form gehabt
haben die ihr alle bisherigen Reconstructions-
versuche auch der Furtwiinglersche, gaben
Man wrrd sie sich rund und nach den Vorderecken,
zu abfallend zu denken haben, wie bei den oben
erwahnten Grabsesseln aus Chiusi und einigen
Marmorsesseln romischer Zeit. An ihrer hOchsten
Stelle, also lm Riicken des Idols waren tanzende

•iH
ner

^gu
are

?
an^ebrac}lt .

die Pausanias ebenso
willkurlich wie sicher unrichtig fur die Mitarbeiter
des B. erklart (dvo>xdxo> Ss Xogds l„i T(5 #esvo}Timoirjxai MayvVxe; oi ovpscgyaafihot Ba&vxXei
tov &qoVov) Es war ein in Marmor verewigter
Reigen zu Ehren des Gottes, mit denen sich dies
tanzenden Bronzefiguren aus Olympia (Bronzen
von Olympia Taf. XVI 263) und der dem Daidalo"
zugeschriebene Reigen zu Ehren der Ariadne ver-
gleichen lassen. Wenn iiber den Platz dieser
tanzenden Figuren im allgemeinen Einigkeit
herrscht, so gehen die Ansichten uber den der vor-
ner von Pausanias erwahnten Dioskuren urn so
weiter auseinander. Sie befanden sich nach ihm
£eo,- rots area negaoiv, unter ihren Pferden waren
Sphinxe und nach oben laufende Bestien, auf der 6(
einenbeite ein Panther, auf der andern eine LOwin
angebracht (xal 0(piyyes xi dmv ^ ToTg &tojJxat w Siena, xfj jtdgdaXcs , xaxd
de xov IIokv$tvxVV Xeaiva). Furtwanglers An-
ordnung, d.e Sphinxe auf den oberen Ecken, die
Dioskuren und die Bestien auf den uberstehenden
Enden zweier Querbalken der nach dem Muster
archaischer Terracottasessel entworfenen Ruck-

lehne, erwetst sich, selbst wenn man die rechteckige
*orm der Lehne zulassen wollte, wegen des Wider-
spruchs, in den sie sich zu der Beschreibung
des Pausanias setzt, als unmOglich; denn nach
dieser hatten nicht nur die Sphinxe, sondern auch
die Bestien ihre Stelle unter den Pferden der
Uioskuren. Und lasst man, um den Widerspruch
zu losen, Dioskuren und Bestien die Platze tauschen
so bleibt doch immer noch das Bedenken, dass bei

0 solch grossem Abstand der Figuren, wie ihn Furtwangles Entwurf zeigt, die Wahl des Aus-
aructces vno xotg i'jcjioie statt im' avxot?, namlich
den Dioskuren, vOllig unbegreiflich ware. Dieser
zeigt vielmehr, dass Sphinxe und Bestien un-
nuttelbar unter den Pferden zu denken sind. End-
lich ware auch die Bezeichnung der Stelle der
tanzenden Manner als dvmxdxco hOchst unpassend
wenn sie wie bei Furtwangler, auf demselben
Niveau mit den Bestien gestanden hatten Hin-

Ogegen ist die von Furtwangler aus dem Aus-
arucfe jcoos rots ccvco jzegaoiv gezogene Folgerunff
dass die Dioskuren und die von ihnen untrenn-
baren fephmxe und Bestien im Relief gebildet
waren, von grosser Bedeutung; sie wird bestatigt
durch das mit Sicherheit zu erschliessende Vor-
handensein yon Beischriften

, ohne die Pausanias
doch unmOghch hatte wissen kflnnen, welcher der
beiden Reiter Polydeukes sein sollte. Als geeignet-
ster Platz fur diese Reliefcomposition mit unver-
kennbar in die Hohe strebender Tendenz stellen
sich die Aussenseiten der runden, nach den Vorder-
ecken der Sitzflache vermutlich ausgeschweiften
Lehne dar. Hier mflgen zu unterst die Bestien,
auf den Hmtertatzen aufgerichtet und von dem
unteren Winkel gleichsam nach oben laufend, so
dass der unbequeme Raum aufs gliicklichste aus-
geiulltwurde, dann in halber Hohe die gelagerten
Sphinxe, endlich ganz oben (pte6; ro& avco%ioa-
atv) die reitenden Dioskuren angebracht gewesen

iOsein. Grosse Verhaltnisse waren fur alle diese
h iguren durch die Hohe der Anbringung geboten
Die Innenseite der Lehne bedurfte, da die Ruck-
wand durch das Idol verdeckt wurde und die
beitenwande gerade auf den Beschauer zuliefen,
keinen plastischen Schmuck. Schon Murray setzt
daher diese Darstellungen aussen an der Lehne
jedocn auf deren Ruckseite an.

Auch iiber den Platz der an dem Thron in
grosser Anzahl angebrachten Reliefs ist die Mei-

0 nungsverschiedenheit gross. Pausanias zahlt sie in
zwe. Serien auf, von denen die zweite nach seiner
Angabe nur betrachtet werden konnte, wenn man
in das Innere des Thrones hineintrat. Sie kann aho
nur an der Innenseite unterhalb der Standflache an-
gebracht gewesen sein. Hingegen war die erstere
grossere t,ene von aussen sichtbar. Pausanias er-
wahnt sie nach den Stutzflguren, aber vor den
Reliefs an der Lehne. Die alteren Reconstructio-
nen verteden diese Reliefs auf die vorausgesetz-

)ter
i

pfostenartigen Berne und deren Querriegel,
auf die Stirnseiten des Sitzbrettes, auf die Seiten!
pfosten der Lehne, Murray setzt sie aaf die beiden
beiten der Marmorwande, die bei ihm die Seiten-
und Rucklehne stutzen, Klein ordnet sie auf der
Innen- und Aussenseite der Ruck- und Seitenlehne
streifenfdrmig an, Furtwangler endlich bringt
die grossere Serie felderartig verteilt in drei Reihen
aut der Innenseite der nach ihin einzig vorhande-
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nen Rucklehne, die kleinere auf supponierten Quer-
riegeln unter. Der Frage, wie bei einer so hohen
Anbringung der grOsseren Gruppe die Reliefflguren

flberhaupt noch kenntlich sein konnten, begegnet
Furtwangler durch die Annahme, dass aus dem
Innern des Thronbaues ein Zugang auf die Stand-
flache gefuhrt habe und dass von diesem Platze
aus auch die bei Pausanias vorliegende Beschrei-

bung aufgenommen worden sei. Er sowohl wie
Klein gehen bei ihrer Reconstruction davon aus,

dass es sich um Bronzereliefs handle, eine Vor-
aussetzung, die durch denT zun t a s schen Fund hin-

fallig geworden ist. Da nun auch die Annahme
von Querriegeln zwischen figurlichen Stutzen nicht

allzu viel flir sich hat, so bleiben fur die im Innern
angebrachten Reliefs nur die Schwingen der Stand-
flache iibrig, die bei einem solchen Marmorbau
doch wohl die Form eines ionischen Gebalkes ge-

habt haben werden. Man wird sich also die Reliefs

friesartig geordnet zu denken haben, sei es dass

dieser Fries unmittelbar auf den Ktipfen der Stiitz-

figuren ruhte oder dass, was wohl wahrscheinlicher

ist, ein Architrav zwischengeschoben war. In der

ersten grOsseren Serie hat man somit die aui der

Aussenseite des Frieses angebrachten Reliefs zu

erkennen. Aber wahrend dieser aussere Fries ver-

mutlich um den ganzen Thron herumlief, scheint

der innere nur bis zu den seitlichen Stutzflguren

gereicht zu haben , denn von diesen — ano xwv
Tqixwvcov — hebt die Beschreibung an. Das

:

erklart sich ohne Schwierigkeit durch einen Blick
auf die erhaltenen Fundamentreste; denn die

hinteren Ecken des Altars liegen der Rundung
des Thrones so nahe, dass man den Zwischenraum
schwerlich betreten konnte. Auch versteht man
auf diese Weise, warum Pausanias vom ausseren

Fries fast doppelt so viel Scenen aufzahlen kann,
als vom inneren.

Die Scenen des ausseren Frieses waren: 1) Zeus
und Poseidon entfiihren die Tfichter des Atlas, der

die Scene abschloss (so richtig Brunn und Furt-
wangler, wahrend Klein die Figur des Atlas als

besondere Scene abtrennen will). 2)Herakleskampft
mit Kyknos. 3) Herakles im Kentaurenkampf (fj

jiaQa <P6).co x<bv KevxavQcov fia%r) die beabsich-

tigte Antithese zu der /4ovofta%ia jiqos Kvhvov
widerlegt die Annahme Furtwanglers, der mit

Berufung auf Sehubarts unnotige Anderung r<j5

Kevxavgq> die Scene dargestellt glaubt, wie Pholos

das den Kentauren gemeinsam gehorige Fass in

!

Gegenwart des Herakles Offhet). 4) Theseus fiihrt

den gefesselten Minotauros mit sich fort. Nach
Dtimmler Arch. Jahrb. n 1887, 22 hatte Pau-
sanias ein altertiimliches Schema des Minotauros-

kampfes missverstanden. Eher mOchte man an
eine Darstellung des Vorgangs wie auf der Schale

des Aison (Ant. Denkm. II 1) denken. Dass der-

selbe Mythos auf dem inneren Fries wiederkehrt,

berechtigt uns nicht, an der Deutung zu zweifeln,

da dort auch Herakles im Kentaurenkampf wieder-

1

holt wird. Den marathonischen Stier, an den
Stephani, Klein und Furtwangler denken,

wurde Pausanias schwerlich mit dem Minotau-

ros verwechselt haben. 5) Die Phaiaken tanzen

zum Gesang des Demodokos (ohne Grand nimmt
Klein an, dass Pausanias den Reigentanz des

Theseus und der athenischen Kinder in dieser

Weise missverstanden habe). 6) Perseus tOtet die
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Medusa. 7) Herakles kampft mit dem Giganten
Thurios, Tyndareos mit Eurytos. Herakles allein

ohne Zeus und Athene einen einzelnen Giganten

bekampfend ist in der antiken Kunst ohne Bei-

spiel; denn mit den Alkyonensdarstellnngen hat
es seine besondere Bewandnis (s. Herm. XIX 973ff.).

Ein Gigant Thurios ist anderweitig nicht bezeugt.

Der Wortlaut naqivxi Se 'HqcdcXsovs fidxqv nods
&ovQiov xiav yiydvxmv xai Tvvddosw agos Evqv-

) xov lasst nach dem Sprachgebrauch des Pausanias
nur die Auffassung zu, dass auch Eurytos zu den
Giganten gerechnet wird, unter denen er ja ofter

z. B. bei Apollod. I 6, 2, 2 genannt wird, und
dass also, allerdings seltsam genug, auch Tynda-
reos als Mitkampfer gegen die Giganten angenom-
men ist. Da aber Eurytos hier zweifellos der bei

Altaian frg. 23, 10. Apollod. m 10, 5 u. 0. er-

wahnte Sohn des Hippokoon ist, so wird man auch
in Thurios einen der Hippokoontiden oder Deri-

I tiden zu erkennen haben, dessen Name uns zufallig

sonst nicht iiberliefert ist. In Wahrheit stellte

also die Scene den Kampf des Herakles und
Tyndareos mit den Hippokoontiden dar; s. auch
Diels Herm. XXXI 341ff. 8) Raub der Leu-
kippiden. 9) Hermes tragt das Dionysoskind in den
Olymp (richtig bemerkt Brunn, dass er es viel-

mehr zu den Nymphen tragt). 10) Herakles wird
von Athena in den Olymp gefuhrt (dass sich die-

selbe Scene auf dem Hyakinthosaltar wiederholt,

ist wiederum kein Grand, an der Richtigkeit der

Deutung zu zweifeln und an eine auf die Figuren
des Herakles und der Athena beschrankte mythische
Genrescene zu denken, wie Furtwangler thut).

11) Peleus bringt den Achill zu Chiron. 12) Eos
raubt den Kephalos. 13) Die Gotter bringen zur

Hochzeit der Harmonia Geschenke. 14) Ashilleus

kampft mit Memnon. 15) Herakles bestraft den
Diomedes (mit Recht denkt Furtwangler an
die auf griechischen Skarabacen dargestellte Scene,

wie Diomedes seinen eigenen Rossen zum Frass
vorgeworfen wird; ein Zweikampf zwischen Hera-
kles und Diomedes ist weder litterarisch noch
bildlich bezeugt). 16) Herakles totet den Nessos.

17) Hermes fiihrt die drei Gottinnen zu Paris.

18) Adrast und Tydeus trennen Amphiaraos und
Lykurg (nach dem schlagenden Nachweis von
Overbeck Her. Gall. 114 und Stephani Par.

arch. VI 15-9f. sind hier die Beischriften Amphia-
raos und Tydeus auf die falschen Figuren be-

zogen : Tydeus und Lykurg waren die Streiten-

den, die von Amphiaraos und Adrast getrennt wur-
den). 19) Hera auf die kuhgestaltete Io blickend.

20) Athena vor Hephaistos fliehend. Es befremdet
einigermassen diesen in Athen erst in der zweiten

Halfte des 5. Jhdts. auftauchenden Mythos (s.

Preller-Robert 198, 2. Robert Marathon-
schlacht 75) schon auf einem so alten Bildwerk
zu finden, und man mOchte daher am liebsten

annehmen, dass Pausanias die Situation missver-

standen habe. Aber immerhin ist die Existenz

einer alteren ionischen Sage von einer Werbung
des Hephaistos um Athena, aus der dann jene

attische Sage sich entwickelt haben wurde, wohl
mOglich. Nur ist naturlich bei der Scene am amy-
klaeischen Throne jeder Gedanke an die Erzeugung
des Erichthonios fernzuhalten. 21) Herakles totet

die Hydra. 22) Herakles holt den Kerberos herauf.

23) Die Sohne der Dioskuren, Anaxias und Mna-
5
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sinoos, zu Ross und ihr Vetter Mkostratos, der
Sohn der Helena, mit seinem Stiefbruder Mega-
penthes, beide auf demselben Pferd. Kleins Ge-
danke, dass letztere Angabe auf einem Sehfehler
des Pausanias beruhen kOnne, ist nicht so ohne
weiteres abzuweisen, wie es von Furtwangler
geschieht, zumal wenn man sich vergegenw&rtigt,
dass sehr wohl ein Wettrennen dieser vier Heroen-
knaben dargestellt gewesen sein kann. Dass zwei
Reiter auf demselben Pferd auch sonst in der

:

griechischen Eunst nachweisbar sind (Marx Arch.
Zeit. 1885, 271), ist kein triftiger Gegengrund.
24) Bellerophon tOtet die Chimaira. 25) Herakles
entfuhrt die Rinder des Geryoneus. Statt dieser
25 Scenen zahlen Brunn und Furtwangler 27,
indem sie die 7. und 28. in zwei zerlegen, Klein
28, indem er ausserdem noch in der ersten den
Atlas abtrennt. Eine bestimmte formelle Respon-
sion glaubte Brunn herstellen zu kOnnen, indem
er innerhalb seiner 27 Scenen grOssere und kleinere i

zu nnterscheiden suchte und auf diese Weise drei
neungliedrige Gruppen erhielt, in denen jedesmal
eine figurenreiche Darstellung in die Mitte und
an die Ecken zu stehen kommt (Kunst bei Homer
22ff.; Kunstgeschichte 178ff.). Furtwangler,
der ihm hierin folgt, ordnet diese drei Gruppen
reihenfcrmig auf der Rficklehne an. Einem solchen
Versuch stellt sich von vornherein das Bedenken
entgegen, dass Pausanias, wenn er auch wahr-
scheinlich die Scenen vollstandig aufzahlt, doch in ?

der Angabe^ der Figuren, wie die einleitenden
Worte a>g 8s Srjkwoai avXXafiovTi lehren, durchaus
keine Vollstandigkeit anstrebt. Es ist daher keines-
wegs gesagt, dass scheinbar kleine Scenen, wie
2. 4. 5. 6. 9. 12. 16. 19. 24 wirklich nur aus den
beiden Figuren bestanden haben, die Pausanias
als die fur die Deutung massgebenden allein er-
wiihnt. Vielmehr kann in alien diesen Fallen der
Kern des Typus durch eine Reihe anderer Figuren
erweitert gewesen sein, z. B. die Kyknosscene4
durch die Wagen der Kampfer und die Gestalt
des Zeus, der Minotauroskampf durch Ariadne und
die athenischen Kinder, die Totung der Medusa
durch die fliehenden Gorgonen und die gOttlichen
Begleiter Hermes und Athena, der Raub des Ke-
phalos durch seine Eltern und Gespielen u. s. w.
Sieht sich doch Furtwangler selbst genotigt,
der vorausgesetzten Responsion zu Liebe in 9.

19. 22 Figuren einzusetzen. von denen Pausanias
nichts sagt, wie er andererseits um desselben Prin- 5'

cips willen anscheinend ausgedehnte Compositionen
wie 8 und 10 unter Annahme eines Missverstand-
nisses der Beschreibung auf zwei Figuren be-
schranken muss. Wenn aber diese beiden MOg-
lichkeiten zugegeben werden, kann das ganze Prin-
cip auf Probabilitat kaum noch Anspruch erheben.
Nur in einem Falle bei der ersten und achten
(nach Brunn und Furtwangler neunten) Scene,
dem Raub der Atlantiden und dem der Leukippiden,
scheint die Responsion klar zu Tage zu liegen. 6(
Man wird daraus vielleicht folgern dtirfen, dass
diese Darstellungen an den Ecken der Vorderseite
angebracht waren, so dass auf den geraden Teil
des Frieses 8, auf den halbkreisformigen 17 Scenen
kamen.

Die bei der siebenten und achtzehnten Scene
constatierten Missverstandnisse zeigen zur Evidenz,
dass die Figuren mit Beischriften versehen waren.

Dadurch ist fur die Annahme von Irrtumern eine
feste Schranke gezogen. Die Situation kann miss-
verstanden sein, aber die iiberlieferte Benennung
der Figuren muss, von den genannten Fallen ab-
gesehen, fin- gesichert gelten.

Was den Stoff der Darstellungen angeht, so
ist Herakles nicht weniger als neunmal vertreten,
darunter viermal mit Thaten, die spater in den
Dodekathlos aufgenommen wurden. Vier weitere

10 Scenen, die arkadische Kentauromachie
,
Nessos,

Kyknos und die Einfuhrung in den Olymp (vgl.
Journ. Hell. Stud. 1884 pi. 41 ; dann von der rotflg.

Vasenmalerei iibernommen, Sosiasschale und die
gegenstandlich mit ihr zusammengehorige Vasen-
gruppe) gehoren zum festen Typenbestand der
archaischen Kunst, wahrend die neunte, der Kampf
mit den Hippokoontiden, offenbar aus localer Riick-
sicht neu geschaffen ist. Denselben localen Charac-
ter tragen die Scenen 1. 8. 23: Raub der Atlan-

;0 tiden und Leukippiden und die Sohne der Dioskuren
und des Menelaos. Von den iibrigen Scenen ent-
halten neun mehr oder weniger typische Darstel-
lungen aus der Gotter- und Heldensage, darunter
drei aus dem troischen Kreis (11. 14. 17). Alte
Typen in neuer Verwendung scheinen zweimal vor-
zuliegen, beim Chortanz der Phaiaken (5), der wohl
in der That aus dem Reigen der athenischen Kinder
aufDelos, den Klein statt seiner einsetzen will,
entwickelt war, und bei der Hochzeit der Harmonia

0 (13), die in dem gleichen Verhaltnis zu dem auf
den Vasen des Klitias und Sophilos vorliegenden
Schema der Thetishochzeit gestanden haben wird.
Vielleicht war d'asselbe bei der Streitscene zwischen
Tydeus und Lykurg der Fall, die man, einen Ge-
danken von Jahn (Ber. Sachs. Gesellsch. 1853,
21ff.) etwas modiflcierend , aus dem Typus des
Streits zwischen Aias und Odysseus (s. Robert
Bild und Lied 213ff.) ableiten konnte. Ganz singular
ist endlich 20 Athena und Hephaistos.

0 Der innere Fries enthielt 14 Scenen: 1) Die
kalydonische Jagd. 2) Herakles im Kampf mit den
Aktorionen. 3) Die Boreaden verfolgen die Har-
pyien. 4) Theseus und Perithoos rauben die Helena.
5) Herakles und der Lowe. 6) Apollon und Artemis
teten den Tityos. 7) Herakles im Kampf mit dem
Kentauren Oreios. 8) Theseus und Minotauros.
9) Herakles und Acheloos. 10) Hera von Hephaistos
gefesselt (doch wohl ihre Lflsung oder vielmehr
die Vorbereitung dazu, also die Ruckkehr des

) Hephaistos in den Olymp, wie auf der Francois-
vase). 11) Die Leichenspiele des Pelias. 12) Mene-
laos ringt mit Proteus (auch hier nimmt Klein
ohne Grand an, dass Pausanias eine Darstellung
von Herakles Ringkampf mit dem Halios Geron
in dieser Weise missverstanden habe). 13) Admet
schirrt Lowen und Eber an seinen Hoehzeitswagen.
14) Die Troer bringen dem Hektor Totenspenden,
ol Tg&sg ixupigovxeg /oaf "Exrogi. Nach Klein
und Furtwangler vielmehr Hektors Losung;

1 die von den Begleitern des Priamos als LCsegeld
getragenen Gefasse habe Pausanias falschlich fur
Behaltnisse von Grabesspenden gehalten. Die An-
nahme ist moglich, aber nicht zwingend; denn sehr
gut konnte wie auf dem homerischen Becher D
(50 Berl. Winckelmannsprogr. 26) der rayog °Exro-
Qog dargestellt gewesen sein, auch wenn das Epos
eine solche Scene nicht kennt.

Von diesen vierzehn Scenen haben wieder zwei
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einen ausgesprochen localen Charakter, der Raub
der Helena und der Ringkampf des Menelaos mit
Proteus. Da sie an vierter und zwolfter Stelle

erscheinen, lasst sich die Frage aufwerfen, ob diese

auf einheimische Heroen beziiglichen Darstellungen
nicht wieder die Enden der Vorderseite einnahmen.
Diese hatte dann neun Scenen enthalten, wahrend
Techts fiber den sog. Tritonen deren drei, links

iiber den Schlangenfiisslern zwei angebracht ge-

wesen waren. Der Ringkampf des Menelaos wird
wohl— insoweit mag wiederK lein Recht haben

—

in der That nach dem Schema des mit dem Meer-
greis ringenden Herakles gebildet gewesen sein.

Auf Herakles kommen wieder vier Scenen, dar-

unter eine aus dem Dodekathlos. Singular ist der
Kampf mit den Aktorionen, falls nicht die otters

auf schwarzflgurigen Vasen begegnende meist als

Gigantomachie gedeutete Darstellung des mit zwei
Hopliten kimpfenden Herakles sich eben auf diesen

Mythos bezieht. Von den iibrigen 8 Scenen ge-

hOren 6 zum archaischen Typenbestand, wShrend
die beiden letzten, Admet mit seinem wunder-
baren Gespann und die Grabesspende fur Hektor,
sich bis jetzt auf altera griechischen Kunstwerken
noch nicht gefunden haben. Auffallend ist, dass
unter samtlichen 39 Scenen nur eine, der Kampf
mit Tityos, oder, wenn man die Admetscene hinzu-

rechnen darf, zwei eine directe Beziehung zu Apol-
lon haben.

Licht empfingen die Reliefs des inneren Frieses

sowie der Hyakinthosaltar und der ganze Raum
unterhalb des Threns nicht nur von der Seite, son-

dern auch von oben durch die zwischen den Mar-
morplatten der Standflache gelassenen Zwischen-
raume. Denn der Teil des Thrones, auf dem,
wie Pausanias es ausdrilckt, der Gott sich hatte

niedersetzen konnen, bildete keine ununterbrochene
Flache, sondern bestand aus einer Anzahl Marmor-
balken, die wie die Ruderbanke eines Schiffes oder
die Sparren eines Daches in bestimmten Abstan-
den gelegt waren. Zwischen den beiden mittelsten

war der Abstand grosser und hier war die Basis

des Bildes so eingelassen, dass sie auf der Ober-
flache des Altars aufsass (tov ftgovov Si

fl

fotro av 6 fteog ov 8ia navxog xara rovro avvs-

Xovg orrog, aXXa xa&s8gag nagej(Ofievov jcXelovag,

Jiaga. 8k xa&iSgav ixdarr/v Xeuiofievtjs xal cvgv-
ywgiag, to fieaov iaziv evgvj(0}geg fidXiara xal to

ayaX/na hxav&a iveartjxsv). Die Zeichnung bei

Furtwangler giebt von diesem Arrangement,
abgesehen von der viel zu gross angenommenen
Breite, ein im wesentlichen gewiss richtiges Bild.

Nur entbehrt die im Text vorgetragene Annahme,
dass diese Zwischenraume (evgvxwgiai) vertiefte

sitzartige Flachen gewesen seien, in denen man an
hohen Festtagen noch andere Gotteridole aufge-

steEt hatte, sowohl der Begriindung als der innem
Wahrscheinlichkeit; sie scheint auf einer falschen

Auffassung des Ausdrucks xa&eSgat zu beruhen,

die um so weniger gerechtfertigt ist, als auch bei

Furtwangler diese Balken eher alles andere

als Sitzbanke sind.

Das Idol schaute, wie die Orientierung des

hufeisenfOrmigen Fundaments lehrt, nach Nord-
osten. Die Mnke Seite des Altars, in der sich

nach Pausanias eine eherne Thflr befand, durch
welche die dem Hyakinthos bestimmten Toten-

spenden in die Gruft gelangtcn, war also die Ost-
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liche, und damit steht im Einklang, dass Tzuntas
siiddstlich von dem Thronfundament Spuren von
Brandopfern und Reste von Weihgeschenken ge-

funden hat. Hier im Osten wurden also dem
Apollon die Opfer gebracht, denen die Spende an
Hyakinthos vorausging. Dass man durch jene
Thiir in das Innere des Altars hineingehen konnte,

wird vielfach angenommen und ist sehr gut denk-
bar, folgt aber aus den Worten des Pausanias is

tovtov 'Yaxtv&Cj) ro> fiwfior Sia frvgag yaXxfis
ivaylCovaiv keineswegs mit Notwendigkeit. Die
GrOsse der TMre ist somit ganz unsicher, und so

muss es auch unentschieden bleiben, inwieweit
sie in den Reliefschmuck eingriff.

Dass die Reliefs des Hyakinthosaltars gleich-

falls von B. herriihrten, sagt zwar Pausanias nicht

ausdriicklich , da sie aber sieherlich aus spaterer

Zeit stammen als das Idol, und die Herstellung
des Thrones den Hyakinthosaltar keinesfalls ganz
unberiihrt lassen konnte, so hat die von Klein
und Furtwangler vertretene Zuteilung an B.

manches fur sich. Aus den Angaben des Pausanias
Genaueres fiber die Abgrenzung und Bedeutung
der Scenen zu ermitteln, haben Trendelenburg
Bull. d. Inst. 1871, 124 und an ihn ankniipfend
Klein und Furtwangler versucht. Die An-
nahme der beiden letzteren, dass sich der Relief-

schmuck auf die Vorder- und die beiden Neben-
seiten beschrankte, wird auch durch den von Tzun-
tas aufgedeckten Grundriss empfohlen. Cberdies
scheint eine Scheidung in drei Scenen bei Pausa-
nias selbst angedeutet zu sein. Auch der Gegen-
stand dieser Scenen ist im allgemeinen klar:

1) Einffihrung des Dionysos, seiner Mutter Semele
und seiner Pflegmutter Ino in den Olymp oder
correcter und der mythologischen Anschauung ent-

sprechender: Einfuhrung der Semele und Ino durch
Dionysos. 2) Einfuhrung des Hyakinthos und seiner

Schwester Polyboia. 3) Einfuhrung des Herakles.

Fest steht auch, dass zur ersten Scene Iris oder,

wie Pausanias auf Grand der dialektischen Bei-

schrift sagt, Biris, Poseidon, Amphitrite, Zeus im
Gesprach mit Hermes, Dionysos, Semele und Ino,

zur zweiten die Moiren und Horen, Aphrodite,
Athena und Artemis, Hyakinthos und Polyboia,
zur dritten Herakles und Athena, die Thestiaden,

Musen und Horen und eine Anzahl von Pausanias
nicht namhaft gemachter Gotter gehOrten. Allein

zweifelhaft ist, ob die Gruppe Demeter, Kore und
Pluton zur ersten oder zur zweiten Scene gehOrt,

da die Annahme, dass mit der zweimal wieder-

kehrenden Formel nenoCtjtai 8e im rov fSa>itov xod

zu einer andern Seite des Altars iibergangen werde,

so nahe sie zu liegen scheint, doch mit Rfick-

sicht auf den Sprachgebrauch des Pausanias keines-

wegs ftiT sicher gelten kann. Zur ersten Scene
gezogen wuide sie einen guten Abschluss geben
und den Ort bezeichnen, von wo Semele und Ino
weggefuhrt werden; an den Anfang der zweiten

Scene gestellt wfirde sie bewirken, dass der Zug
der zweiten Scene in anderer Richtung dargestellt

werden musste als der der ersten, obgleich beide

dasselbe Ziel haben. Da ferner dieses, der Olymp,
nur auf der einen Seite durch Zeus und seine Um-
gebung angedeutet ist, wurde man wfinschen, alle

drei Scenen zu einer Einheit zusammenfassen zu
konnen, wie dies Klein versucht. Allein ein

solcher Versuch scheitert an dem Umstand, dass
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ausser den Horen Athena sowohl fur die zweite

als die dritte Seite bezeugt ist, und so gern man
in der Hyakinthosscene statt ihrer Apollon ein-

setzen mOchte, dessen Fehlen bei diesem Vorgang
kaum zu begreifen ist, so verbietet sich dieses

doch durch die aus der Namensform Biris mit
Sicherheit anzunehmende Thatsache, dass die Fi-

garen mit Beischriften versehen waren. Aus
demselben Grande ist es unzuliissig, die zweimal
vorkommenden Horen das eine mal durch die Chari-

ten zu ersetzen. Noch weniger aber geht es an,

sie mit Siebelis das einemal dadurch zu elimi-

nieren, dass man das Wort an der zweiten Stelle

als verkehrte Wiederholung aus der ersten streicht

(MoToal rs xal 'Qgai — Movaal zs xal
T
Qoai);

aenn einen Satz, wie slol Si xal at Osatiov &vya-
regff hii t<$ fleofiqi xal Movaai wiirde Pausanias
nur bilden, wenn er einen auf die Musen beziig-

lichen loyog folgen lassen wollte, was er aber
hier nicht thut. Auch die Thestiaden hat man

!

durch Annahme eines Lesefehlers entfernen wollen,

wahrend doch gerade in Amyklai ihre Heroisie-
rung sehr begreiflich ist. Somit wird man sich

in alien diesen Fallen bei den von Pausanias uber-

lieferten Namen beruhigen und mit der Thatsache
abflnden mtissen, dass drei zeitlich getrennte Vor-
gange dargestellt waren, von denen man sich am
wahrscheinlichsten mit Furtwangler die zweite

(HyaMnthos) auf der Vorderseite, die erste (Semele)
und dritte (Herakles) auf den beiden Nebenseiten 2

vorzustellen haben wird.

Ausserdem befanden sich im Amyklaion von
der Hand des B. auch noch die Statuen der Artemis
Leukophryene und der Chariten, also der Haupt-
gOttin seiner Vaterstadt und ihrer gOttlichen Die'-

nerinnen, Weihgeschenke zum Dank fur die gliick-

liche Vollendung des grossen Werkes, wie Pausa-
nias gewiss auf Grand der Votivinschrift angiebt.

Auch den Lehrer des B. und den spartanischen
KOnig, unter dem der Thron errichtet wurde, fand 4

Pausanias in seiner Quelle angegeben. So gewiss
der letztere der Inschrift entnommen war, so sicher

beruht der erstere auf blosser Combination eines

antiken Kunstschriftstellers, da Angaben iiber den
Lehrer und die Schule in antike,n Kunstlersigna-
turen vor dem letzten Jhdt. v. Chr. etwas Un-
erhfirtes sind. Diese wichtigen Notizen hat indessen
Pausanias seinen Lesern vorenthalten : otov 8s
ovrog 6 Badvxlijg fiadrjxtjg iysyorsi tj xbv &govov
sip' otov fSaodsvovrog AaxsSaifiovtoyv sjiofyos, rd- 5
ds per naelript. Man hat diese Unterlassungs-
sunde durch historische Combinationen zu compen-
sieren gesucht. Sillig, dem die meisten Neueren
(Brunn, Furtwangler, Collignon) gefolgt
sind, bringt die Thatigkeit des B. in Lakonien
mit der Eroberang Ioniens durch die Perser in Ver-
bindung. Aber dass B. mit seinen Gehiilfen, deren
Mitarbeiterschaft allerdings mehr aus innern Griin-

den, als aus der sehr problematischen Deutung
der Gruppe auf der Thronlehne zu folgern ist, aus 61

Mangel an Auftragen in seinem Vaterlande und
nicht infolge einer ehrenvollen Berufung nach
Sparta gekommen sei, ist eine durchaus unsichere
Voraussetzung. Umgekehrt Msst K 1 e i n den Kunst-
ler im Auftrage des Kroisos nach Sparta gehen,
macht ihn also etwas alter als Sillig. Er nimmt
an, dass das nach Herodot. I 69 von Kroisos fur
den Apollon Pythaeus zur Verfugung gestellte, nach

Pausanias III 10, 8 aber nicht fur diesen, sondern
fur den amyklaeischen Apollon verwandte Gold
nicht nur zur Vergoldung des Gesichts, von der
Theopomp allein etwas weiss , sondern auch zur
Verkleidung des Thrones gedient habe; mit dem
Material habe Kroisos auch den Kiinstler geliefert.

Die augenscheinliche Unsicherheit dieser Combi-
nation ist durchFurtwanglers eingehende Kritik
der tfberlieferung noch besonders klar gestellt wor-

10 den. Dagegen hat Klein wohl mit Recht den
Kiinstler von Magnesia mit dem Arkadier B. iden-
tiflciert (Athen. XI 495 D. Diog. Laert. I 28.
Plut. Sol. 4; sept. sap. conv. 13), dessen goldner
Becher in der altesten auf Hellanikos zuruck-
gehenden Fassung der Novelle von den sieben
Weisen in ahnlicher Weise bei diesen die Runde
macht, wie in der jiingeren der Dreifuss (H. Wulf
De fabellis cum collegia septem sapientium memoria
coniunctis, Dissert, phil. Halens. XUI 185f. 203ff.).

!0 Daraus ergiebt sich zwar, dass B. schon im 5. Jhdt.
in ahnlicher Weise eine legendarische Figur gewor- •

den war, wie Theodoros von Samos, aber eine
chronologische Folgerung lasst sich bei der Frei-

heit, mit der sich die antike Novelle uberhaupt und
die von den sieben Weisen insbesondere iiber zeit-

liche Abstande hinwegsetzt, daraus nicht Ziehen.
Wollte man dennoch daraus einen Anhalt zu ge-
winnen versuchen, so wiirde die Ansassigkeit des B.
in Arkadien, also sein Verbleiben im Peloponnes,

0 gerade mehr fur die Silligsche als die Kleinsche
Hypothese sprechen. Ebenso unsicher ist der An-
halt, den die Bildwerke selbst geben. Ein grosser
Teil der Darstellungen gehort zwar zu den Typen
der archaischen Kunst, aber zu solchen, die sich bis
tief in die Periode der rotfigurigen Vasenmalerei
erhalten. Richtig beobachtet scheinen auch die

mannigfachen Beruhrungspunkte mit den Bronze-
reliefs des Gitiadas im Tempel der Chalkioikos,
aber soweit es sich dabei nicht um typisches Ge-

0 meingut handelt, also namentlich bei der epichori-
schen Darstellung des Leukippidenraubs, bleibt die
Frage offen, ob B. oder Gitiadas der empfangende
ist. Als die Zeit des Kiinstlers wird sich also bei
dem jetzigen Stand unseres Wissens nur sehr all-

gemein das 6. Jhdt. bezeichnen lassen, wobei aller-

dings die grossere Wahrscheinlichkeit fur die zweite
Halfte spricht und selbst die Meglichkeit offen

gehalten werden muss, dass er in den Anfang
des 5. gehort.

) Auch die von Pausanias verschwiegene Schule
des B. hat Klein auf dem Wege der Combina-
tion ermitteln wollen, rind Furtwangler ist ihm
gefolgt. Er soil dem samischen Kiinstlerkreise ange-
hOren, von Rhoikos und Theodoros beeinflusst sein

und seinerseits wieder den Lakonier Gitiadas, den
Kfinstler der Erzreliefs im Tempel der Athena Chal-
kioikos, gebildet haben. Eine wesentliche Stiitze,

die Voraussetzung, dass der Schmuck des Thrones
aus Metallarbeit bestanden habe, ist dieser Hypo-

) these durch die auf MarmoiTeliefs weisenden Funde
von Tzuntas entzogen, und damit fallt auch die

Berechtigung, sich B. in einem engeren Verhalt-
nis zur samischen Schule zu denken, als die Kiinst-

ler des ionischen Festlandes uberhaupt, z. B. die

Ephesier und Milesier, die die Saulen des Ar-
temistempels sculpiert und die Sitzstatuen des
heiligen Weges zum Didymaion gebildet haben.
Vgl. ausser den angefuhrten Monographien Over-
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beck Griech. Plast. I* 67ff. Collignon Sculpt,

grecque 230. [C. Robert.]

Bathykolpos {Badvxofaiog), tiefe Bucht, in

welche ein gleichnamiger Fluss miindet, an der

Westseite des Bosporos, beim jetzigen Bojiikdere,

Dion. Byz. frg. 43 Mull. (Geogr. gr. min. II 53)
= 71 Wesch. Gyllius z. d. St. v. Hammer Con-
stantinopolis II 244f. [Oberhummer.]

Bathyllos {Bd&vXXog). 1) Quelle, welche zu
Megalopolis in den Helisson mundete, Pans. VIII

31, 9. Curtius Pel. I 288. 335.

[Oberhummer.]

2) Athener (IJeioatsvg). Toirjoaoyog in einer

Seeurkunde um 342 v. Chr. CIA II "803 f 27.

3) Sohn des Polyaratos, Athener (Xokaoysvs),

Bruder des Menexenos und Periandros von Cho-
largos. Dem. XL 6.

4) Bddvlog , Sohn des Aiakidas, Archon in

Delphoi. Curtius Anecdota Delph. p. 56, 2.

[Kirchner.]
'

5) Nach Herodian Etym. M. 142, 56. 143, 3
= Herod. II p. 205. 907. 859 naoa to Ba&vxlfjg

B. Bvofia xvgiov 6 igcbfisvog 'Avaxoeovxog ; es ware
immerhin mOglich, dass bei Anakreon neben der.

Koseform (Fick-Bechtel Personennamen 77)

der Vollnamen vorgekommen ware. Zufall wird

es sein, dass der Name in den uns erhaltenen

Fragmenten des Anakreon nicht nachweisbar ist,

s. Bd.I S. 2037, 32ff., wo auch die meisten ubrigen

Stellen schon verzeichnet sind; es war danach aber

vor allem die spatere Epigrammen- und No-
vellenpoesie und griechisch-rCmische Anakreontik,

die diesen B. (von dem der Tanzer wohl seinen

Namen empfing) zu Ehren gebracht hat. Nach-
getragen sei hier noch die Notiz aus Apuleius

Florida XV 51 p. 17, 4 Kr., wonach im Hera-

tempel zu Samos zu sehen war ante aram Ba-
thylli statua a Polycrate tyranno dieata, qua
nihil videor effectius cognovisse : quidam Pytha-
gorae earn falso existimant. adulescens est vi-

senda pulehritudirw, . . . eique prorsus eitharoedi-

cus status . . canenti similis, tunicam pieturis

variegatam deorsus ad pedes deiectus ipsos . .

.

citJiara balteo caelato apta strietius sustinetur . .

.

verum haec quidem statua est cuiuspiam pu-
berum, quos Polyerati . . dilectos . . Anaereon .

.

cantillat etc. Aus der ganzen Fassung der Satze

scheint hervorzugehen, dass die Bezeichnung des

Kitharoden im Heratempel als B. eine Hypothese
ist, die man kaum wahrscheinlich nennen kann.

[Crusius.]

6) Ein Pythagoreer aus Poseidonia, an welcnen
Alkmaion aus Kroton seine Schrift mit richtete,

Diog. Laert. VIII 83. Iamblich. v. Pythag. 267.

[E. Wellmann.]

7) Bathyllus aus Alexandria (Athen. I 20 D)
bildete neben dem KiliMer Pylades um 23 v. Chr.

(Suet. frg. p. 22, 3 Reiffersch.) den Pantomimus
als selbstandige Kunstgattung aus (Athen. a. a. O.
Zosim. I 6, 1 und auf ihn zuriickgehend Suidas
s. oQxyoig). Wahrend aber Pylades sich in dem
pathetischen und feierlichen tragischen Pantomi-
mus auszeichnete, verdankte B. seine Erfolge dem
Pan, Echo, dem mit Eros schwarmenden Satyrn
(Plut. qu. conv. VII 8, 3) und andern Stoffen des

einfachen und heitern komischen Pantomimus, der

mit dem Kordax der alten griechischen Komoedie
verwanclt war (Pint, und Athen. aa. OO., beide

nach derselben Quelle, einer Schrift des Aristo-

nikos). In ernsten Partien vermochte er ebenso-

wenig etwas zu leisten, wie Pylades in heitern

(Senec. contr. HI praef. 10). Natiirlich blieben

Streitigkeiten zwischen den beiden Nebenbuhlern
nicht aus. Sie iibertrugen sich auch auf ihre An-
hanger und fuhrten bereits im J. 17 v. Chr. zu
ernstlichen Dnordnungen im Theater. Augustus
aber, dem es ganz willkommen war, wenn die

Aufmerksamkeit des Volks von der Politik ab-

gelenkt wurde, sah von einer strengen Bestrafung
der Urheber ab (Cass. Dio LIV 17 ; Macrob. sat. H
7, 19 dagegen erzahlt, die Unruhen seien wegen
der Rivalitat des Pylades und Hylas entstanden).

Nach Tac. ann. I 54 gab Augustas auch dem Ein-

fiusse des Maecenas nach, dessen Liebling und
(nach dem Schol. Pers. V 123; vgl. Senec. contr.

X praef. 8) Freigelassener B. war. Wie beliebt

B. war, sehen wir daraus, dass er mehrfach als

Beispiel eines bedeutenden Pantomimen erwahnt
wird (Phaedr. V 7, 4. Pers. V 123. Senec. contr.

TTT praef. 16). Seine Kunst pflanzte sich, wie die

des Pylades, durch seine Schiiler fort (Senec. quaest.

nat. VH 32, 3; auf einer Tessera CIL VI 10128
wird eine Sophe Theorobaihylliana genannt, also

eine Schiilerin des B. und des ebenfalls als Panto-
mimus beriihmten Theoros) und bliihte noch zur

Zeit des Plutarch (a. a. 0.). Allmahlich aber

wurde sie vom tragischen Pantomimus zuruckge-

drangt, und als Lucian seine Schrift jisqi ooxrj-

osa>g verfasste, kannte er nur noch letztere Gat-

tung. Ob der von Iuvenal (VI 63) erwahnte mollis

B., der die Leda tanzte, ein Nachkomme des B.
war, oder ob er bios einem weit verbreiteten Ge-
brauche folgend sich den Namen seines beruhm-
ten Vorgangers beigelegt hatte, ist strittig (Fried-
lander Sittengesch. 116 Anh. 16. S. 622ff.).

Letzteres hat indessen grfissere Wahrscheinlichkeit.

Vgl. Friedlander Sittengesch. lis 447ff. und
bei Marquardt ROm. Staatsverw. Ill 2 551f.

Teuffel Rom. Litteraturgesch. 5 12. [Gensel.l

8) Als poeta quidam rnediocris zur Zeit des

Vergil, an dem er ein Plagiat begangen haben
soli, erwahnt in der interpolierten Fassung der

donatischen Vergilvita (in Reifferscheids Suet,

p. 66f. unter dem Text), eine Erfindung der Re-
naissancezeit, aus der diese Interpolationen stam-

men. [Wissowa.]

Bathymi, Volk Arabiens bei Plin. VI 148, an
der mittleren Wcstkuste Arabiens, nach Sprenger
(Alte Geogr. 160) wahrscheinlich mit der Kuste
Batina in 'Oman identisch. [D. H. Miiller.]

Bathynias (Badvviag), Fluss in Thrakien,

wahrscheinlich der westlich von Constantinopel

bei Kutschuk Tschekmekdsche mfindende Sazly

(Taslii) Dere, s. Plin. n. h. IV 47. Ptol. ni 11,

4 (6). Strab. VII 331 frg. 56. Kiepert Karte
von Westkleinasien H. Wahrscheinlich derselbe,

welcher App. Mithr. 1 Bithyas heisst.

I _ [Oberhummer.]

Bathypelon (Ba&tmsXov), Ortlichkeit im epei-

rotischen Gau Chaonia beim jetzigen Pano Lam-
bovo, Epirot. frg. VI p. 269 Bonn.

[Oberhummer.]
Bathyra {Bdfrvoa, Joseph, ant. Iud. XVH 26;

die Lesart Bagfrvoa bei Niese durfte Verschrei-

bung aus Badvooa sein), Ort im Ostjordanland

(in Batanaia), eine Griindnng Herode 1
? d. Gr.,
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der dort jiidische Colonisten aus Babylon unter
Fiihrung eines gewissen Zamaris zum Schutz gegen
die Baubziige der Bewohner der Trachonitis an-

gesiedelt hatte. Nach Josephos (Vita 54) lag das
Gebiet dieser Colonisten nicht weit von der Festung
Gamala. Das yon Josephos in diesem Zusammen-
hang genannte Ekbatana muss mit B. identisch
sein (entwedcr zweiter Name von B. oder falsche
Lesart). Mflglicherweise sind Baitarrhus (Steph,

mit der <pidln verglichen, also eine flache Schale

;

so auch die Glossen. Nicht verstandlich ist, wie
Didymos bei Athen. XI 484 e die B. dem poppi-
Xiog gleichsetzt. Man verfertigte sie aus Gold
und Silber, aber auch aus geringerem Metall, Ari-
stot. mir. ausc. 834 a 4. Athen. XI 480 a. 784 a.

Plaut. a. 0. [Man.]
Batiana, Station an der von Lugudunum

nach Elusa fuhrenden Strasse, zwischen Valentia
Byz.), Betthora (Not. Dign.) und der Bischofs- 10 und Acunum (Tab. Peut.); mutatio Vaovanis im
sitz Herri (6. Jhdt.) mit B. gleichzusetzen (s. Bai-
tarrhus). Heute wahrscheinlich B6t Eri (oder
Erri) an einem nordlichen Seitenfliisschen des
Hieromyces, Eeland Palastina 616. Buhl Stu-
dien zur Tppographie des nordlichen Ostjordan-
Iandes 19f. Uber die sehr problematischen ,Mtinzen
der Zamariden' vgl. De Saulcy Monnaies des Za-
marides (Numismatic Chron. 1871, 157—161).

[Benzinger.]

Itin. Hieron. p. 554, Untiana beim Geogr. Eav.
IV 26 p. 289. Nach d'Anville (Notice 144)
u. a. das heutige Baix am rechten Ehoneufer.
Desjardins Table de Peut. 47. Holder Alt-
kelt. Sprachschatz s. Badcmus (Beauchatel ?) und
Batiana. [Ihm.]

Batieia s. Bateia.
Batillum s. Vatillum.
Batina (Baxlva), Ort im innern Medien, Ptol.

Bathyrsos (Bd&vQoos), falsche Lesart bei 20 VI 2, 12. Lage nach dieser Stelle 89° L.

,

Theoph. cont. V 94 p. 340 Bonn, fur BapiiQaov
bezw. Bagpvaov, s. Barbyses. [Oberhummer.]

Bathys (Ba&vg). 1} Pluss an der pontischen
Kuste, wo dieselbe einen halbmondfcrmigen Busen
bildet, 75 Stadien nOrdlich von der Miinde des
Akampsis, 180 sudlich vom Isis, Arrian. peripl.

7, 5. Plin. VI 12, Anoxcav noxapidg bei Scyl. 81.
An seiner Miindung lag ein Hafen gleichen Namens,
Portus altus Tab. Peut., m. p. IV Apsaro, XII

40' B. Mannerts (Geogr. d. Griech. u. E. V 2,

152) Identificierung mit dem heutigen Sultanijeh
ist unbegrtindete Vermutung. [Weissbach.]

Baxlvt]zi$ x<»ea (Baxivnxk [?] von pdxog ,der
Brombeerstrauch', Murr Progr. Hall Tir. 1890,
20), Gebiet Ioniens bei Priene, fiber dessen Besitz
Prieneer und Samier sich befehdeten und einen im
3. Jhdt. v. Chr, entschiedenen Bechtshandel hat-
ten, CIG 2254. Le Bas 190. 191. Hicks Greek

Ad Isidem, denselben nennt der trapezuntische 30 Hist. Inscr. nr. 152. Anc. Gr. Inscr. in the Brit.
Chronist Panaretos Ba&vv (ed. Ba&r\v); die italie

nischen Seekarten vermerken la Vaty oder Vati
und golfo del Vaty nflrdlich von Gonea; nach
Ambrogio Contareno besass Gorgora de Mengrelia,
Herr von Achalcichea, das Castell al Vati, vgl.

Chalcocondyles p. 467, wo Ba&v mit 'Axahfrxy
als Besitz des Gurguros erwahnt wird; die geor-
gische Chronik schreibt Bathomi, daher turkisch
Batum, jetzt in russischem Besitz.

[Tomaschek.]

2) Fluss, der bei Dorylaeum in Phrygien sich
den Thymbres ergiesst, Cinnam. IV 22; heute
wahrscheinlich der Sari-su-tschai. Humann und
Puchstein Eeisen in Kleinasien 17. Toma-
schek S.-Ber. Akad. Wien 1891 vm 83.

[Euge.]

3) Fluss m Sicilien, auf der Nord kuste zwi-
schen Panormos und Drepanon mlindend (Ptol.

IH 4, 4), jetzt Iati. [Hiilsen.]

Mus. Ill nr. 405ff. p. Iff.; fruher Panofka Ees
Saraiorum 28. 99. Darin lag ein Ort Bativtixog,

CIG 2905 A. LeBas 190. 191. Anc. Gr. Inscr.
IH nr. 403.

^
[Biirchner.]

Batini (Baxsivot), Volk Germaniens, nur von
Ptolemaios II 11, 10 erwahnt, etwa im heutigen
Bohmen, Nachbarn der Markomannen. Zeuss Die
Deutschen 123 (vgl. 100). E Much Deutsche
Stammsitze 108ffi und Zeitschr. f. Deutsches Alt.

40 1895, 31. [Dim.]

Batinna (Bdnvva), Stadt im nordlichen Gross-
Armenien, Ptol. V 13, 11. [Baumgartner.]

Batinns, Fluss in Picenum (Plin. n. h. Ill

110), zwischen dem Truentus und Vomanus mttn-
dend, jetzt Salinello. [Hiilsen.]

Hut is {Baxig, nach Arrian II 25, 4; bei Curt.
IV 6, 7ff. Betis genannt), Befehlshaber von Gaza,
leistete Alexander d. Gr., als dieser nach der Er-
oberung von Tyros nach Agypten marschierte,

Ba&bg Xifitfv. 1) An der troglodytischen 50 einen hartnackigen Widerstand. Erst nach zwei-
Kiiste zwischen Berenike Nr. 5 und Ptolemais
Theron, Ptol. IV 7, 5, nach Mannert Geogr. d.

Griech. und Rom. X 1, 42 vielleicht jetzt Arekea.

[Sethe.]

2) S. Bathys Nr. 1.

3) Hafen von Aulis (s. d.), noch jetzt x6 Ba&v
genannt, Strab. IX 403. Diod. XIX 77, 4. Bur-
si an Geogr. I 218. [Oberhummer.]
Ba&yg e^afi Bach vor Byzantion, an welchem

monatlicher Belagerung wurde die Stadt genom-
men, Ende 332 ; der grOsste Teil der mannlichen
BevOlkerung fand dabei seinen Untergang, wahr-
scheinlich auch B. Etwas Genaueres kOnnen wir
uber sein Schicksal nicht feststellen, da Arrian.
a. O. Plut. Alex. 25. Diod. XVII 48, 7 davon
nichts erwahnen, die Berichte des Curtius a. O.
und Hegesias frg. 3 aber offenbar starke rheto-
rische Ubertreibungen enthalten. Grote Hist, of

em Heiligtum des Theodores lag, Ann. Comm. 60 Greece XI 469 hat ihnen zu grossen Glauben ee-
Alex. VTH 3. [Oberhummer.] ' " '

°

Bati, Ortsname aus Mauretania Tingitana
beim Geogr. Eav. in 11 p. 163. Pessau.]

Batiai (Baxlat) s. Bitia.
Baxidxi) (paxtdmov, batiaea, batioca, batiola,

Plant. Stick 694 und bei Non. 545, 20. Loewe
Prodr. 276. 280. Keller Volksetym. 82), ein per-
sisches Trinkgefass, bei Athen. XI 784a (vgL 497 f)

schenkt. [Kaerst."

Hatitas, Ort Mesopotamiens an der vom
Euphrat durch die Wiiste nach Hatrae fuhrenden
Strasse, Tab. Peut. [Fraenkel.]

Batmizomanes s. Banizomeneis.
Batnai (Bdxvai), Bathnae, Stadt in Osrhoene,

unweit des Euphrat, in der Nahe von Edessa, von
den Makedoniern gegrundet, von Traian (116) er-
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obert. Hier fand nach Ammian. Marc. XIV 3,

3 alljahrlich im September ein vielbesuchter Markt
bauptsachlich in indischen und serischen Waren
statt, vermutlich, wie aus Ammians Andeutungen
hervorzugehen scheint, im Anschlusse an eine reli-

giose Feier (fur die Festeszeit vgl. Wellhausen
Skizzen und Vorarbeiten HI 97f.). Dio LXVIII
23. Amm. Marc. XXIII 2, 7. Zosim. Ill 12. Proc.

bell.Pers.II2; deaedif.II8. Steph. Byz. Hierocl.

Itin. Ant. Tab. Peut. Geogr. Eav. II 15 (Bath-

nis). Bei Isid. Charac. 3, Geogr. gr. min. I 246

stent Kogou'a »? sv Baxdrr/, wo Baxdvrj, der Name
des Hauptorts, auf den Gau iibertragen scheint.

Bei den Syrern Batnan, bei den Arabern Sarug.

[Fraenkel.]

Baton (Bdxmv). 1) Ein fast verschollener

Heros. Einen Knit hatte er dauernd in Argos,

wo Pausanias II 23, 2 ein tepoV neben einem

xifievos des Asklepios nahe bei dem Heiligtume

des Amphiaraos erwahnt. Nach Steph. Byz. s.

"Aqhvio. hat Polybios den B. als fjgcog xxiaxrjs der

Stadt Harpyia in Illyrien genannt, was wegen
der Beziehungen dieser Gegend gerade zum the-

banisch-argivischen Sagenkreise nicht unwahr-

scheinlich ist. Nach Argos weist wie sein Kult

auch seine einzige erhaltene Genealogie (Paus. II

23, 2), er sei wie Amphiaraos Melampodide. B.

ist nur noch als Wagenlenker des Amphiaraos

(s. d.) bekannt. Er wird mit ihm in der Schlacht

vor Theben von der Erde verschlungen, Apollod.

bibl. Ill § 77 W. (wo der Wagenlenker nach einigen

auch Elaton genannt wird). Schol. Pind. 01. VI 21

(wo ein dritter Name, Schoinikos, erwahnt wird).

Paus. II 23, 2. Die Darstellungen der Hinab-

fahrt des Amphiaraos zeigen nur zum Teil neben

diesem einen Wagenlenker, Benndorf Heroon

von GjOlbachi-Trysa 197. Entsprechend ist B.

auch bei der Ausfahrt des Amphiaraos zugegen,

so auf der Kypseloslade (Paus. V 17, 4) und dem
nach demselben Typus gemalten korinthischen

Krater, Mon. d. Inst. X 4 = Baumeister Denk-

maler I 67 = Wiener Vorlegebl. 1889 , X. Da
diese Bilder wahrscheinlich auf die Thebais zuriick-

gehen (Bethe Thebanische Heldenlieder 127), so

wird B. in diesem Epos der Wagenlenker des

Amphiaraos gewesen sein. Statuarisch war B.

aucn in dem argivischen Weihgeschenk zu Delphi

dargestellt (Paus. X 10,2; vgl. Robert Hermes

XXV 412). Uber die von Welcker Alte Denkm.

n 178 auf B. gedeutete Tuxsche Broncestatuette

s. F. Hauser Arch. Jahrb. H 1887, 95ff.

2) Ein KOnig im troianischen Lande, von dem
die Stadt Batieia oder Bateia (s. d.) den Namen
haben sollte, Et. M. s. Bdxeta. [Bethe.]

3) Bato, Sohn des Longarus, Hiiuptling der

Dardaner, schloss sich den Bomern in ihrem Kriege

gegen Philippos von Makedonien im J. 554 = 200

an, Liv. XXXI 28, 1—2. Die Gleichsetzung dieses

B. mit dem von Strabon VII 314 erwahnten

Acuoiziaxai &v Bdxcov fjfEfi(av ist ganz unbegriind-

bar.
"

' [Klebs.]

4) Bato der Pannonier (Quellen: Dio Cass.

LV 29ff. Veil. Pat. H 110—116). Dem Beispiele

der aufstandischen Dalmatier folgen im J. 6 n.

Chr. die Breuker, ein pannonischer Stamm, ge-

gewinnen andere ihrer Stammesgenossen undriicken

unter Fiihrung ihres Landsmannes B. gegen Sir-

mium, miissen aber vor dem Statth alter von Moe-

sien, Caecina Severus, an die Drau zuruckweichen

und werden dort von ihm geschlagen. Caecina

ist wohl zunachst in seine Statthalterei zuruck-

gegangen; denn B. , dem sich jetzt die dalma-

tischen Aufriihrer anschliessen, besetzt den Alma
mons und halt sich trotz einiger Misserfolge gegen
Ehoemetalces den Winter hindurch. Im nachsten

Jahre (7 n. Chr.) wird er allerdings mit seinen

Bundesgenossen bei den Volcaeischen Siimpfen von

10 Caecina Severus geschlagen (vgl. Nr. 5). Neben
B. hat liber die Breuker noch Pinnes das Com-
mando gefiihrt; ihn hat B. verraterisch beseitigt,

vielleicht, da das alterum deditum bei Velleius

(II 114, 4) nur auf den Dalmatier B. gehen kann,

den EOmern in die Hande gespielt. Die Strafe

dafur trifft ihn von seiten des dalmatinischen

Ftihrers, der gleichfalls B. heisst: er wird im J. 8

von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt und
hingerichtet. Litteratur: Schiller Kaiserzeit I

20 225—227. Abraham Zur Geschichte der ger-

manischen und pannonischen Kriege unter Augustus

(Progr. der Sophienrealschule), Berlin 1875, 11-12.

5) Bato der Dalmatier (Quellen: Dio Cass.

LV 29ff. LVI 11—16. Veil. Pat. H 110—116).
Im J. 6 n. Chr. erregte B. aus dem dalmatischen

Stamme der Desidiaten bei seinen engeren Lands-

leuten einen Aufstand gegen den Druck der rO-

mischen Herrschaft, der bald grOsseren Dmfang
annahm und bei den benachbarten Pannoniern

30 Nachahmung erweckte. Wahrend die Eomer durch

letztere an der Drau beschaftigt waren, drang B.

gegen Salona vor, wurde dabei zwar selbst ver-

wundet, liess aber seine Truppen bis gegen Apol-

lonia streifen und konnte trotz kleinerer Miss-

erfolge zunachst nicht zum Weichen gebracht

werden. Aus Gallien riickt auf Tiberius Befehl

Messalinus heran; ihm erliegt B. und verbindet

sich infolge dessen mit dem pannonischen Heere.

Sie besetzen die Gelande nOrdlich von Sirmium

40 und sudlich der Donau, auch den mons Alma des

Dio (LV 30, 2), der voraussichtlich mit des Vel-

leius (II 112, 3) mons Claudius identisch ist

(Mommsen CIL EI p. 415). Der Thrakerfiirst

Ehoemetalces, den der Statthalter von Moesien,

Caecina Severus, vorausgeschickt hat, schlagt sie

zwar, doch leisten sie dem Severus selbst erfolg-

reich Widerstand. Im folgenden Jahre, 7 n. Chr.,

iiberfallen dann B. und seine Bundesgenossen den

aus Moesien wiederum heranziehenden Caecina bei

50 den Volcaeischen Siimpfen, die bei andern Schrift-

stellern mit dem Namen Hiulcasumpf bezeichnet

werden (Mommsen CIL III p. 422). Der Sieg

bleibt schliesslich bei den EOmern. Die Verbin-

dung des B. mit den Pannoniern lost sich da-

durch, dass er im J. 8 den verraterischen panno-

nischen Anfuhrer, der ebenfalls B. heisst, gefangen

nimmt, ihn von einem Kriegsgerichte zum Tode

verurteilen lasst und damit den Aufstand in Pan-

nonien seines Leiters beraubt.

60 Trotz der Fortschritte, die Germanicus in Dal-

matien macht, bedarf es aber doch noch des Ein-

greifens von seiten des Tiberius, ehe auch in Dal-

matien die Euhe wiederhergestellt wird. Im J. 9

nimmt Tiberius wahrend der Belagerung von An-

detrium (vgl. dazu CEL HI p. 361) die Unter-

werfung des B. entgegen, der damit die Sache

seiner Landsleute aufgiebt. Uber das Jahr, in

welches die Unterwerfung des B. (und die sicher-
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lich bald folgende Beendigung des ganzen Krieges,
den ein Zeitgenosse geradezu als [bellum] Bato-
nianum bezeichnet, CIL V 3346) fallt, s. A b r a-

ham a. 0. 12—13; fiber die Versuche zur Be-
stimmung des Tages der Einnahme von Andetrium,
die einen Rfickschluss wenigstens auf den Monat
erlauben wiirde, in dem sich B. ergeben hat, s.

O.Hirschfeld Herm. XXV 358—362. B. wird be-
gnadigt (Ovid, ex Ponto II 1, 46) und in Ravenna

Isthm. IV 104 ist fiberliefert fidxos ev devxegcp
'Axxixibv ioxogimv). Das Citat Plutarchs Agis 15,
das den spartanischen ReformkOnig in so un-
gfinstiger Beleuchtung zeigt, lasst sich in den
sonst bekannten Btichern nicht unterbringen. Das
spateste von Baton erwahnte Ereignis ist der Tod
des syrakusischen Fursten Hieronymos (215/4),
andererseits muss seine ganze Lebenszeit vor die
Strabons fallen. Da nun aber nicht nur die Po-

interniert, wie Sueton (Tiber. 20) meldet, der ihn 10 lemik des Polybios gegen die rhetorischen Dar
allerdings ungenau Pannonium ducem nennt. In
die ernsten Kampfe bei Andetrium tmmittelbar
vor der Ergebung des B., von denen Dio Cassius
(LVT 12. 13) spricht, konnte das Ereignis fallen,

das Sueton a. 0. als Grand fur die Milde des Ti-
berius gegen B. anffihrt, dass namlich B. den
Tiberius mit seinen Truppen aus einer gefahr-
lichen Lage habe entkommen lassen. Litteratur:
Schiller Kaiserzeit I 225—227. Abraham Zur

stellungen der Katastrophe des Hieronymos (VII 7)
nach einer sehr plausiblen Vermutung C. Miillers
auf B. zielt, sondern auch das Buch des Era-
tosthenes Ilgog Bdxaiva (Diog. Laert. VIII 89.

v. Wilamowitz Antigon. 28, 2) dem Sinopeer
gelten wird, ist es nCtig, ihn der zweiten Halfte
des 3. Jhdts. zuzuweisen nnd anzunehmen , dass
er von Agis und Hieronymos als Zeitgenosse be-

richtete. Das merkwfirdigste an dem Manne ist,
Geschichte der germanischen und pannonischen 20 dass er ausdriicklich 6 grjxmg genannt wird (Athen
Knege unter Augustus (Progr. der Sophienreal-
schule), Berlin 1875, 11—22. 0. Hirschfeld
Herm. XXV 351—362. Bauer Arch.-epigr. Mitt.
XVH 1894, 135—148. [Henze.]

6) Komoediendichter. Seine Zeit bestimmt
sich nach der bei Plutarch de adul. ab amico
internosc. 11 p. 55 c erhaltenen Anekdote: xai Bd-
xcovt (JldxaH Hs.) xrjv oyoXijv dneinev AgxeoiXaog
oxe 3Tq6s KXedr&ijr axiyov ejtottjoev ev xcoficpdiq,

XIV 639 d), was nicht etwa den rhetorischen Stil

seiner Werke bezeichnen, sondern nur heissen

kann, dass B. Rhetor von Beruf war; die beste
Parallele zu diesem Einbruch der Rhetoren in die

Domane der Peripatetiker und Philologen Irietet

die Schriftstellerei des Magneten Hegesias. Die
Namen der Herakleskinder Schol. Pind. Isthm.
IV 104 verraten eine sehr ahnliche Mache, wie
die, welche Matris im 'Eyxd>fiiov 'Hgaxkeovs den

stetoavxos 8h xov KXedvdyv xai fiexa^ieXoftevov dir/X- 30 Kentauren und Amazonen beilegt (Diod. IV 12.
Xdyr/. Kleanthes, geb. 331, gest. 251, libernahm
die Leitung der Stoa etwa im J. 270, Arkesilaos
lebte von 315 (?)—240, B. dichtete also etwa in
der ersten Halfte des 3. Jhdts. Die zweimalige
Erwahnung Epikurs (gest. 270) ergiebt nichts Ge-
naueres, da das von Epikur Gesagte ebenso gut
nach dessen Tode gesagt sein konnte. Dramen-
titel sind vier nachweisbar, AixtaXoq bei Stobaeus,
AvSgoipovo; Evegyexai Svve^axaxwv bei Athenaeus

16). [Schwartz^
8) Baton aus Herakleia, in Attika thatiger

Erzgiesser aus dem Ende des 3. Jhdt. v. Chr.
Sein Name begegnet in den Kiinstlersignaturen

dreier Statuenbasen, von denen zwei in Athen bei

H. Dimitrios Katiphoris (CIA II 1631. 1632.
Loewy Inschr. gr. Bildh. 61. 258) gefunden sind,

wahrend die dritte (CIA II 1630. Loewy 61a)
aus Eleusis stammt. Wegen des etwas spateren

citiert (aus Athen. bei Suid. s. Bdxcov). Die 40 Schriftcharakters der zweiten wollte Loewy einen
wenigen Bruchstiicke beschaftigen sich wesentlich
mit der Verhohnung der Philosophen, deren strenge
Lehren mit ihrem lockeren Leben nicht im Ein-
klang stiinden; Epikur wird als Manner zum
Lebensgenuss gepriesen. Im Swe^anaxcov sind
Philosophen aufgetreten xd ev xois fifiUois anog-
grjxa ov fiovov exXeyovxes d)ld xal e^ogixrovxeg
(Athen. XV 678 f). Meineke Hist. crit. 480.
Pragmente bei Meineke IV 499. Kockni 326.

[Kaibel.]

7) Baton von Sinope (PHG IV347—350. S use-
in ihl Gr. Litt.-Gesch. I 635f.), verfasste eine
Reihe von Werken historischen und litterarge-

schichtlichen Charakters. Als Hauptwerk nennt
Strabon im Verzeichnis der Litteraturgrossen Si-

nopes (XH 546 xov ngay/taxevtievxa xd Ilegoixd)
eins fiber Persien, von dem sich keine sichere
Spur erhalten hat ; aus Citaten sind bekannt die
Bficher fiber die Tyrannen von Ephesos (Athen.
(VII 289 c ev xois Ilegi x&v ev 'Eipeocp xvgdvvcov), 60
fiber die Tyrannis des Hieronymos von Syrakus
(Athen. VI 251 e ev ™ Ilegi xijg xov 'legcovv/iov

xvgawiSo;), fiber Thessalien und Haimonien (Athen.
XIV 639d ev xqj Ilegi OeooaXlas xal Aifioviag),
fiber den Dichter Ion (Athen. X 436 f ev xois
Ilegi "latvog xov .-xoiqxov) ; Axxixal ioiogiai ge-
hOren ihm nur nach einer, freilich recht wahr-
scheinlichen Conjectur Boeckhs (Schol. Pind.

alteren und jiingeren B. unterscheiden, was Kohler
im Corpus widerlegt. Hochst wahrscheinlich ist

der Kfinstler identisch mit dem B. , den Plinius
in der Erzgiessergeschichte sowohl im ersten alpha-
betischen Verzeichnis XXXIV 73 als Kfinstler

einer Hera und eines Apollon, die sich damals
zu Rom im Concordiatempel befanden, als im
dritten XXXIV 91 als Verfertiger von Votiv-
statuen (athletae, armati, venatores, sacrifieantes)

50 nennt. [C. Robert.]

Batoning; mit Cicero und Atticus befreundet,
fiberbrachte jenem in Ephesus am 81. October
704 = 50 einen Brief von diesem, Cic. ad Att.
VI 8, 1. 2. [Klebs.]

Batora, Stadt in Hispania Baetica von un-
bekannter Lage; der ordo Batoresfis) wird in der
Inschrift von Tucci CDL II 1677 erwahnt.

[Hubner.]
Baxos s. Brombeerstrauch.
Uatracharta, Stadt Babyloniens zwischen dem

Tigris und der Kuste, unterhalb Apamea, Ptol.
V 20, 4. Fur den zweiten Teil des Namens vgl.

ZDMG XXX 139ff. XXXI 495ff. XXXII 724ff.

XXXIII 143ff.. [Fraenkel.]

Batrache {BaxgaX tj, Ptol. V 5, 30), Ortschaft
am Oberlauf des Thessyris, welcher im Gebiet
der Heniochoi nOrdlich vom Korax angesetzt er-

scheint. [Tomaschek.]

145 Baxftayta. 9-dXaaaa Battos 146

Bazgaxia frdXaooa, falsche Lesart fur Bga-
%eia &dXaoaa, s. d.

Batraehinn (Baxgaxwvv) ist Name eines Ge-
richtshofes in Athen, der nur bei Pausanias I 28,

8 erwahnt wird; er ist von der .froschgrunen'

Farbe entnommen und hangt — ebenso wie der

Name tpomxiovv , den ein anderer trug — mit
der Sitte zusammen, die einzelnen GerichtshOfe

durch besondere Farbung der o<pt]xloxoi zu mar-
kieren. Von dieser Sitte konnten wir uns aus

den bisherigenNachrichtenkeinHaresBildmachen;
durch die Autoritat von Arist. °A#. sioX. (p. XXXII
des Papyrus) ist jetzt alles aufgeklart; vgl. Thum-
ser in Hermanns Staatsalt. 545. Wachsmuth
Stadt Athen II 379. [Wachsmuth.]

Batraehos {B&xgaxos). 1) Sykophant in

Athen zur Zeit der 80 Tyrannen, Lys. VI 45.

XII 48. Er stammte aus Oreos in Euboia, Athen.

VII 329c; vgl. Curtius Gr. Gesch.slH 15. 18.

43. 732. [Kirchner.]

2) Batraehus und Sauras aus Lakonien wer-

den Plin. n. h. XXXVI 42 als Erbauer der von
der Porticus Octaviae in Rom umschlossenen

Tempel (Iuppiter Stator und Iuno Regina) genannt;

da ihnen der Wunsch, in der Weihinschrift ge-

nannt zu werden, versagt worden sei, hatten sie,

wie noch zu Plinius Zeit sichtbar, mit Anspielung

auf ihre Namen an den Siiulenbasen {in eolum-
narum spiris) einen Prosch und eine Eidechse

eingemeisselt. Die ganze Erzahlung scheint eine

anekdotenhafte Deutung der beiden Tierflguren

zu sein, begunstigt durch den Umstand, dass an

den im 2. Jhdt. v. Chr. erbauten Tempeln sich

keine Weihinschriften befanden (Veil. I 11, 3).

Der Iuppitertempel war nach Vitr. HI 2, 5 p. 69,

19 ein Werk des Hermodoros. Ein von Winckel-
mann Monum. ined. 206 verOffentlichtes ionisches

Kapital aus Rom, in dessen Voluten Frosch und
Eidechse angebracht sind, scheint aus spater Zeit

zu stammen. Vgl. Brunn Kunstlergesch. II 343.

Pellegrini Ann. d. Inst. 1868, 113. [Fabricius.]

Bdzgaxos XifjLrjv an der Kuste des Nomos
Marmarika, zwischen nhgas pixgos und Plateia,

Ptol. IV 5, 2. Stad. mar. magn. 40. 41 (= Geogr.

gr. min. 1 442), bei Ain Gazal im innersten Wkikel
des seichten Busens von Bomba, vgl. Pacho Voyage
dans la Marmar. et Cyren. 51. Barth Wande-
rungen durch die Kilstenlander des Mittelmeers

I 509. [Sethe.]

Baxgdxov (xcogCov), Grundstuck auf Astypa-

laia, CIG 8657. [Oberhummer.]

Batrasabbes (Var. Batrasavanes), Stadt der

Omani im nordostlichsten Teile von Arabien (Plin.

VI 147). Nach Sprenger (Alte Geogr. 160) ist

Omanorum B. in jenem Lande zu suchen, das

noch jetzt 'Oman heisst, unweit von Mascat, wo-
zu Glaser (Skizze 80) unter Hinweis auf die

Lage von Omana im Periplns mar. Erythr. 36
B. sfidlich der Halbinsel Katar ansetzt. Etymo-
logisch denkt er an Bait Rasaba (oder Rasafa),

die freilich in jener Gegend nicht nachzuweisen
sind. [D. H. Mttller.]

Batrioi (schlechte Var. Baktrioi) , Volk in

Drangiane an der Grenze von Arachosia, Ptol. VI
19, 3. [Tomaschek.]

Batta (fruhere Lesart Batha), Stadt in Aithio-

pieh am rechten Ufer des Nils. Iuba bei Plin.

n. h. VI 179. [Sethe.]

Battakes (Baxxdxrjs). 1) Priester der Ky-
bele zu Pessinus in Galatien. Von ihm und seinem

Mitpriester Attis wird dem 190 v. Chr. gegen Ga-
latien vorriickenden Cn. Manlius eine Gesandlj

schaft entgegengeschiekt, um im Namen der Got-

tin den ROmern den Sieg zu verheissen, Polyb.

XXI 37, 5 (XXII 20, 5). Beachtenswert ist die

antigalatische Haltung der pessinuntischen Prie-

sterschaft. Sie kommt auch in dem vonMordt-
10 man n entdeckten geheimen Briefwechsel vom

J. 164 (S.-Ber. Akad. Munchen 1860, 180ff.) zum
Ausdruck, wo ebenfalls ein pessinuntischer Priester

Attis (vielleicht identisch mit dem von Polybios

genannten) mit den .Pergamenern gegen die Ga-

later conspiriert. Uber diese Beziehungen vgl.

Thraemer Die Siege der Pergamener fiber die

Galater (FeUin 1876) 16.

2) Priester der Kybele zu Pessinus, kommt
102 v. Chr. nach Rom, um den Sieg fiber die

20 Cimbern und Teutonen vorauszuverkttnden, Diod.

XXXVI 6. Plut. Marius 17. [ThramerJ
Battara(s), als eben gestorben erwahnt, Cic.

ad fam. VII 9, 2 (geschrieben August 700 = 54).

[Klebs.]

Battarios, zwolfjahriger Knabe, Ftthrer einer

Friedensgesandtscbaft an Kaiser Marcus Aurelius

im J. 174 n. Chr., Dio LXXI 11, 1.

[P. v. Rohden.]

Battarus s. Valerius Cato.

30 Battea, Ort in Phrygien oder Pisidien, von

dem nur Baxxeavog als ebvixov fiberliefert ist auf

einer in Saghir, nOrdlich vom Hoiran Gol, gefun-

denen Inschrift, Sterret Papers of the American
school Athens IH 378, 7. ' [Ruge.]

Batteia s. Bateia Nr. 1.

Batthina (Bax-tHva), Stadt im innern Persien,

nach Ptol. VI 4, 6 90° L., 32° 20' B.

[Weissbach.]

Battiadai s. Battos Nr. 3.

40 Battos. 1) Messenier, geschwatziger Hirt (bei

Ovid Aufseher fiber die Herden des Neleus), sieht,

wie Hermes die dem Apollon gestohlenen Rinder

vorbeitreibt. Gegen eine Belohnung gelobt er

eidlich zu schweigen, bricht aber, als Hermes,
um ihn auf die Probe zu stellen, in anderer Ge-

stalt zurfickkehrt ,
gegen ein schflnes Geschenk

den Schwur. Zur Strafe wird er in einen Felsen

verwandelt. (Bdrxov oxomal, davon ist zu schei-

den Bdxxov oxomd • xoioiov Atflvys , duo Bdx-

50 xov, Hesych.). Anton. Lib. 23 (mit den Verbesse-

rungen 0. Schneiders und E. Oders [De Anton.

Lib. 22]; fiber die Quelle vgl. Oder 44), mit
Abweicnungen erzahlt von Ovid. met. II 676—707
(Ibis 586). Ursprfinglich wohl Volkssage mit

spielender Etymologie (jiaxxoXoyeTv) an die Bdx-
xov oxomai angeknfipft (anders der sog. Lactant.

Plac. z. Ovid [Myth. lat. 802 Stav.]). Im home-

rischen Hermeshymnus 87f. 185ff. ist ein namen-
loser Greis aus Onchestos der Verrater (sehr un-

60 wahrscheinlich klingt die Vermutung F i ck s Bez-

zenb. Beitr. XVI 28 trotz der Billigung Ross-
bachs Jahrb. f. Philol. 1891, 89). Eine ver-

wandte kyprische Localsage deutet Lykophr. Alex.

826 (vgl. Schol. und Tzetz.) an.

2) Herrscher von Melite, nimmt Anna, die

Schwester Didos, auf der Flucht auf, Ovid. fast.

Ill 570; vgl. Sil. Ital. VIII 57 und dazu Stud-
niczka Kyrene 112. [Knaack.]
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3) Name des Oikisten von Kyrene. Nach
Herodot. IV 155 ist der Name aus dem libyschen

Wort ftlr .Ktaig' entstanden, daher vermutet er,

derselbe habe friiher einen andern Namen gehabt

und die Pythia habe ihn in den Worten des be-

kannten Orakels, das dem um Heilung seiner

stotternden Stimme bittenden Mann den Auftrag

giebt, nach Libyen zu gehen (Baxx' em' <pa>vf]v

qXftes • aval; de as <PoT(ios 'AnoXkwv eg Ai/ivr/v Jtejinei

fi7)lox(>6(pov olxwxijga), prophetisch als ,Konig' an-

geredet. Andere wissen denn auch seinen urspriing-

lichen Namen: entweder Aristoteles (Pind. Pyth.

Y 87 [neben Battos Pyth. IV 6. 280. V 28. 55. 124]

mit den Schol. Heraklid. [d. i. Aristoteles] polit. 4.

Diod. VIII 29 Vogel [Ephoros], Kallim. hymn.
2, 76. Schol. Apoll. Ehod. IV 1750. 1764. Euseb.
a. Abr. 1258) oder Aristaios (Iustin. XIII 7);
ursprimglich sind beide identisch und aus dem
Namen des in Kyrene verehrten Gottes Aristaios

gebildet. Dass B. wirklich urspriinglich der li-

bysche KOnigstitel war, ist mCglich; dann haben
die Griechen den Namen als .Stammler' (vgl. flox-

xagi(eiv u. a.) gedeutet und darauf die Griindungs-

geschichte und das Orakel basiert, und Herodot,

Pindar und die Spateren reprasentieren somit eine

dritte Stufe der tfberlieferung.

Historisch wissen wir von dem Grander Kyrenes
nicht mehr als hcchstens den Namen und die Her-
kunft aus Thera. Das Datum der Griindung (nach

gewOhnlicher Annahme um 630) steht keineswegs
fest, s. Meyer Gesch. d. Alt. II 301 und Kyrene.
Um so mehr weiss die Sage von seinen Schick-

salen zu erzahlen. Denn Kyrenes Griindung hatte

in die spatere — jedenfalls in die hesiodeische—
Gestalt der Argonautensage Eingang gefunden:
dem Minyer (d. h. Argonauten) Euphemos, einem
Sohne Poseidons, hatte Eurypylos am Triton eine

Erdscholle als Symbol seiner zukiinftigen Herr-

schaft fiber das Land als Gastgeschenk gegeben;
im siebzehnten Geschlecht stammte der Grunder-
Kyrenes von ihm ab (Pind. Pyth. IV 10). Deshalb
mfissen die Spartaner von Thera zu Minyern von
Lemnos werden, die iiber Sparta auf die Insel ge-

kommen sind ; deshalb wird B.s Vater Polymnestos

ein Nachkomme des Euphemos (Herodot. IV 150).

Die theraeischen und kyrenaeisihen Traditionen

fiber der Grfindung Kyrenes s. Herod. IV 150ff.

Nach jener wird das Orakel, in Libyen eine Stadt
zu grunden, dem Konig Grinnos von Thera zu teil,

der die Aufgabe auf seinen Begleiter B. abwalzt; I

nach dieser dem B. selbst. Dem entspricht die

schon angeffihrte, ausfuhrlicher, bei Died. VIII
frg. 29 mitgeteilte Fassung des Orakels. Dieselbe

Erzahlung setzt Pind Pyth. IV 50ff. voraus, der

auch B.s Vater Polymnastos . nennt. Bei Iustin.

XIII 7 wird Aristaios-B. zum Sohn des Grinnos
gemacht. Nach der hier, bei Pans. X 15, 7 und
SchoL Kallim. h. 2, 65 vorliegenden Ausmalung
der Sage erhalt er bei Grundung Kyrenes seine

voile Sprache wieder. Von dem naXatos 67/?o? <

des B. redet Pind. Pyth. V 55 : B.-Aristoteles hat
Kyrene gebaut und seine Kulte begrilndet. Am
Bande des Marktes liegt er als Oikist begraben,
wahrend seine Nachfolger vor dem Palast begra-
ben waren. ,Glucklich weilte er unter den Men-
schen, dann ward er ein vom Volk verehrter Heros'

Pind. Pyth. V 87ff. Ephoros (Diod. VII frg. 30
Vogel) l&sst durch das Orakel seine milde und

fromme Herrschaft im Gegensatz zu seinen tyran-

nischen Nachkommen preisen.

Herodot. IV 159 lasst Battos 1. 40, seinen Sohn
Arkesilaos I. 16 Jahre regieren, wahrend er bei

den folgenden KOnigen keine Zahlen giebt — ein

Beweis, wie wenig wir hier auf historischem Boden
sind. Weihgeschenk der Kyrenaeer in Delphi,

den von Libye gekrOnten B. auf einem von Kyrene
gelenkten Wagen darstellend, von Amphion Sohn

• des Akestor von Knossos Paus. X 15, 6 (5. Jhdt.,

s. Bd. I S. 1948). B.s Geschichte erziihlt auch Tzetz.

chil. VI 48. In die Gesehichte der mit Anna
Perenna identiflcierten Anna, der Schwester der

Dido, und ihrer Irrfahrten, setzt Sil. Ital. Pun.
VHI 57ff. den mitis Battus als Herrscher Kyrenes.

B.s Nachkommen heissen abwechselnd Arkesilaos

(s. d.) und B.

4) Battos II. 6 EvSaifiair ,der Beiche' Herod.
IV 159 (auch Plut. Coriol. 11) erliess einen von

> der Pythia unterstutzten Aufruf an alle Griechen,

nach Kyrene zu kommen im yfjg avadaopeqi, und
nahm mit den starken Scharen, die namentlich aus

dem Peloponnes, Kreta und den Inseln (IV 161)

gekommen waren, den Libyern und ihrem Kenig
Adikran viel Land ab. Darauf wandten sich diese

an Apries von Agypten um Hiilfe, dessen Heer aber

von den Kyrenaeern ,bei dem Ort Irasa und der

Quelle Theste' geschlagen wurde — das gab den
Anlass zu der Usurpation des Amasis 570/69 v.

Chr. Von da nimmt Kyrene grossen Aufschwung,
daraus erwachsen zugleich die inneren und ausseren

Wirren unter B.s n. Sohn Arkesilaos II., s. d.

5) Nach Arkesilaos II. Ermordung folgte sein

Sohn Battos III. der Lamne, dank der Energie
seiner Mutter Eryxo, die Arkesilaos MOrder, seinen

Bruder Heliarchos oder Learchos, aus dem Wege
raumte, Herodot. IV 160f. Plut. virt. mul. 25. Nic.

Dam. frg. 52. Unter ihm wandten sich die Kyre-
naeer zur Beilegung der inneren Wirren nach
Delphi, dies verwies sie nach Mantinea, und von
hier sandte man den Demonax als Ordner des

Staats. Demonax ,liess dem KOnig seine Do-
manen und Priestertumer, alles andere aber, was
frfiher die K&nige besassen, fibergab er der Ent-
scheidung des Demos 1 Herodot. a. a. O. ; ebd. fiber

seine neue Phylenordnung. B. III. hat sich dem
gefiigt, sein Sohn von der Pheretime Arkesilaos III.

hat mit Untersttitzung des Polykrates um 530 die

Verfassung des Demonax gesturzt. Dem Herodot
ist Ephoros gefolgt, s. Diod. VIII 30.

6) Von Battos IV. 6 xa/.d; erfahren wir nur
durch Heraklides (d. i. Aristot.) pol. 4, 3 den Namen.
Er wird der Sohn des Arkesilaos III. gewesen sein.

Denn nach dem Orakel Herod. IV 163 haben acht

Generationen von KSnigen, vier B. und vier Arke-
silaos, fiber Kyrene geherrscht. Der letzte K6nig
war bekanntlich der von Pind. Pyth. IV. V ge-

feierte, um 460 gestfirzte und in Euhesperides er-

schlagene Arkesilaos IV., der bei Heraklid. a. a. O.
falschlich B. genannt wird. [Ed. Meyer.]

7) Battos aus Kyrene, Vater des Dichters

Kallimachos, Suid. s. KalUfiax0?- Prokl. bei Phot,

bibl. 319 b Bekk. Kallimachos ffthrte sich mit
Stolz auf den Griinder des Herrschergeschlechtes

von Kyrene zurfick, Strab. XVII 694 (= frg. 550
Schn.) und nannte sich Battiade (Bazxiddtjs ep.

35 Wil.
;
vgl. hymn, in Apoll. 96). Dieser Ehren-

name blieb ihm bei den Spateren, Anon. Anth.
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Pal. VII 42. Catull. LXV 16. CXVI 2. Ovid. am.

I 15, 13; trist. II 367. V 5, 38; lb. 55. Stat,

silv. V 3, 157. Petron. 135. Terentian. Maur. 1886
Lachm. Apollonios von Ehodos scheint ihn durch
Zuruckffihrung auf den doppelzungigen messeni-

schen Hirten (s. Nr. 1) verspottet zu haben,

Lemma zu Anton. Lib. 23. Knaack Jahrb. f.

Philol. 1891, 771 , dagegen mit unzureichenden

Grunden Sakolowski De Anth. Pal. quaest.

Lpz. 1893, 51f.

8)„ Angeblicher Hirt, Theokrit. IV (in X ist

die Uberlieferung unsicher), unter dessen Maske
hochst wahrscheinlich Kallimachos verborgen ist,

Beitzenstein Kostocker Lekt.-Verz. 1891/92, 5ff.;

Epigramm und Skolion 228—243 (mit sehr kiihnen

Folgerungen). [Knaack.]

9) TsXwxotioios sraga Kaiaagi Plut. quaest.

conv. VIII 6, 1.

10) Korinthischer Heerfuhrer im J. 425, Thuk.
IV 43. [Kirchner.]

Battna s. Batavia.
Bdrrov OHonia, befestigter Platz Libyens

(xodqiov xijs At^vtji) , nach dem Namen zu ver-

muten wohl der Kyrenaika
,
Hesych. Antoninus

Liberalis 23 (der hier aus einer auch von Hesy-

chios viel benutzten Quelle [Pamphilos] schopft)

erklart den Namen des Ortes, den er nach Mes-

senien verlegt, aus der Geschichte vom Hirten

Battos (s. d. Nr. 1). [Sethe.]

Batulum, Ort in Campanien bei Verg. Aen.

VII 739 nach Servius z. d. St. eastellum Cam-
paniae a Samnitibus eonditum, von Sil. Ital.

VIII 564 unter den Samniten aufgefuhrt. Lage
ganz ungewiss. [Hlilsen.]

Batum s. Baletus.
Batyllos (BdxvXlos), ein Satyr im bakchischen

Thiasos auf einer rotfigurigen Vase, Jahn Va-

senb. II 2 (CIG 8439), mCglicherweise auch her-

zustellen auf der Apotheose des Herakles in Villa

Albani (Jahn-Michaelis Griech. Bilderchron.

Anm. 267). Die Ableitung des Namens vom
Stamme (Sax- macht die Anderung in Ba.dvi.lo;

fiberflttssig. Heydemann Satyr- und Bakchen-
namen 19 und 35. [Wagner.]

Baua s. Bana Nr. 1.

Bavares (so die meisten Inschriften ; im Ve-

roneser Provinzenverzeichnis , bei Biese Geogr.

lat. min. p. 129 Baveres , bei Iul. Honor, ebd.

53. 54 Barbares; im It. Ant. p. 2 Barbari; in

der Inschrift CIL VIII 9324 Babari), maurische

Volkerschaft (Mauri Baveres im Veroneser Ver-

zeichnis) , die im 3. und 4. Jhdt. die rOmische

Provinz Mauretanien und den angrenzenden Teil

Numidiens unsicher machte, nach einer lambae-

sitanischen (CIL Vm 2615) und mehreren maure-

tanischen Inschriften (CIL Vni 9047. 9324. Eph.

ep. V 1062, vgL VH 549. 530. 551). Die alteste

dieser Inschriften gehOrt dem J. 260 n. Chr. an,

CIL VIII 9047; ungefahr derselben Zeit CIL VIII

2615, der ersten Halfte der Begierung Diocletians

und Maximians die Inschrift von Caesarea CIL
VIII 9324, in der ein Statthalter von Maure-

tanien sich rfihmt, die Barbari Transtagnmses,

d. h. die jenseits der Salzseen im Sfiden der Pro-

vinz Mauretanien (Schott el-Hodna u. a.) wohnen-

den, ganzlich vernichtet zu haben (vgl. Partsch
zu CIL a. a. O.). In einer andern Inschrift (Eph.

ep. VII 530) werden sie Bavares Mesegneitses

(so
!)
genannt, womit vielleicht Maeenites Barbari

im It. Ant. p. 2 zusammenzuhalten ist. Zweifel-

haft ist, ob der Djebel Babor im Norden von

Sitifis seinen Namen von den B. erhalten hat
(Tissot Geogr. de l'Afrique I 459). Iulius Ho-
norius (p. 53 Biese) setzt sie in das westliche

Mauretanien. Damit ist zusammenzuhalten, dass

in Arbal, in der Nahe von Oran, sich zwei Grab-
schriften von Personen gefunden haben, die viBa-

10 varum umgekommen sind (Eph. ep. V 1062. VII
551). Mit den B. verhandelte auch Theodosius

der Altere im. J. 373 (Ammian. XXIX 5, 33, wo
Davares uberliefert ist). [Dessau.]

Banbo. 1) Der Kult der B. begegnet uns

allein auf der Insel Paros, deren alten Demeter-
dienst bereits der homerische Demeterhymnos, der

legos XSyoe von Eleusis, kennt. Er ist bezeugt

durch die Inschrift 'Ad^vaiov V (1876) 15 nr. 5
(B^echtel Inschr. ion. Dial. nr. 65), welche ihr

20 zusammen mit Hera, Demeter Thesmophoros, Kore
und Zeus Eubuleus von Erasippe, der Tochter des

Prason, geweiht ist. Der Stein giebt BafSoT statt

BavfloZ, wie statt des Zeitworts fiavpav auch die

Form (Sapav bezeugt ist. Es kann kein Zweifel

sein, dass dieselbe Gottheit gemeint ist. Dieselbe

Namensform kommt auch in der Litteratur vor:

Michael Psellos bei Leo Allatius De Graecorum
hodie quorundam opinationibus, Coloniae Agrippin.

1645 p. 139 (E. Abel Orphica frg. 216): S /isv

30 xoi Bafiovx^ixaQiog eXXrjvixijs qjAvaglas snigets-

erpdagt] xq> (iiq>. evsaxt ydg Ttov rots ogcpixoTs &neoi

Baftcb xig oyo/xa(o/^evrj dat/tcov wkxsqivt], kmfirj-

xrjs xo axfj/ia, Hal amd>8rjg xtjv vsxag^iv. 'IoxooeT

de xal TIoQ<pvQiog 6 (piXoaotpog ixegl xovxeov. Dass
die ursprungliche Namensform aber Bavpcb ist,

haben jetzt die Untersuchungen von O. Crusius
(Untere. zu den Mimiamben des Herondas 128) und
A. Dieterich (Philol. LH 1894, 3) gelehrt, die

an Herondas $iHtdCovoai (VI) 19 anknupfen. Den
40 dort erwahnten xoxxivov fiavfSwva , um den sich

die Unterhaltung der Freundinnen dreht, fibersetzt

F. Bucheler mit coecineum tutunum, und mit
Recht erinnert Crusius a. a. O. 128 an das seor-

teum fascinum des Petron. 138 (s. auch Crusius
Philol. LII 12*). Hierher gehOrt auch die bei

Hesych. s. flavficb erhaltene Nachricht, dass flav-

(Sa> bei Empedokles xotUa bedeute, und wenn
man auch Dieterich a. a. O. nicht ohne weiteres

zugeben wird, dass es einen alten phallischen

50 Daemon Bavflwv gegeben habe, so wird doch nie-

mand mehr die Gottin B. von dem (Sov/Jcuv trennen

wollen, liber den uns Herondas in so unerfreulicher

Weise aufgeklart hat, und ganz hinfallig ist die

Ansicht, nach welcber B. als Hypostase der Hekate

aufzufassen ware (Kern Athen. Mitt. XVI 1891,

7, 2).

Wo der Kult dieser merkwurdigen Gottin ur-

spriinglich zu Hause ist, kOnnen wir nicht mehr
entscheiden. Fest steht die wichtige Thatsache,

60 dass sie in Paros einen Kult hatte und eine Rolle

in der durch die Orphiker geschaffenen Fassung

des legos Xoyos der eleusinischen Mysterien spielte.

Denn es ist eine orphische Dichtung, in der sie

die Iambe des homerischen Hymnos, deren Namen
auch nach Paros weist, vertritt, wobei es nicht

unwesentlich ist, dass uns eine Spur ihres Daseins

schon bei Empedokles begegnet, dessen Beein-

flussung durch orphische Dichtungen vollig sicher
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ist (Archiv f. Gesch. der Philosophie I 1888, 498.
Dieterich a. a. 0.). Die orphische Dichtung hat
sich dieser Gottheit, wie auch dea dnrch dieselbe

Inschrift fur Paros bezeugten Zeus Eubuleus be-

machtigt und sie dann zu den unziiehtigsten

Scherzen und Spassen verwandt. Aus den Kirchen-
vatern (Clemens Alex. Protr. p. 16 Pott. = Euseb.
praep. evang. II 3. Arnob. V 25 p. 196 E. [Abel
Orphica frg. 215] ;

vgl. Suidas s. Arjftw und Michael
Psellos de operatione daemonum ed. Boissonade

p. 40) wissen wir, dass B. als Gattin des Dysaules
die irrende Demeter in Eleusis empfangt und be-

wirtet, und es sind una in zwei verschiedenen
Fassungen bei Clemens und Arnobius auch die

Verse erhalten, welche die unanstandigen Scherze
schildem, mit denen B. die traurige Gettin zu
erheitern sucht. Was unter den formatae inguini-
bus res der bei Arnobius erhaltenen Verse zu ver-

stehen ist, hat uns jetzt der xoxxivog flavfSwv des
Herondas gelehrt. Wenn bei Hesych. s. Bavfim
(cod. Bavfuo) B. als xi&rivrj Arnj,r}XQog bezeichnet
wird, so wird das auf einem Missverstandnisse
beruhen. Wie alt die orphische Dichtung ist, aus
der uns jene Episode erhalten ist, lasst sich nicht
bestimmen. Dass aber schon im 4. Jhdt. v. Chr.
B. als Gattin des Dysaules bekannt war, beweist
Harpokration s. Avgavkrjg • 'AoxXr/mddrjg iv S' Tga-
yepSovfievcov xov AvgavXr/v avxox&ora elval cprjot,

ovvoixfjoavxa 8s BavfioT 0%stv jccudag Uf><axoy6vr)v

re xal Mloav. Die Hss. bieten jiQcoxovorjv re xal
vijoav bezw. xvToav; vgl. aber Dieterich a. a. 0. 2.

L. Bloch ebd. 577. Protogone kann man von
dem orphischen Phanes Protogonos nicht trennen,
und dass B.s zweite Tochter Misa eine der B. ganz
ahnliche Gestalt ist, hat Dieterich a. a. 0. im
Anschluss an die xdfiodog Mlatjg im ersten Miroiam-
bus des Herondas erwiesen. Aus orphischen Ge-
heimkulten ist B. dann auch in das Wirrsal der
Zauberpapyri gelangt, und da erscheint sie dann
einmal allerdings auch der Hekate gleichgesetzt,

wo C. Dilthey, dem Abel Orphica p. 289 ge-

folgt ist, mit Unrecht BopfSJ) fur B. eingesetzt

hat; vgl. die Stellen bei Dieterich a. a. 0. und
Abraxas 148, 3. 201, 19.

Auf B. ist schliesslich eine merkwurdige im Ber-
liner Antiquarium befindliche Terra'cottengruppe
aus Italien gedeutet worden, welche eine nackte
Frau mit unanstandiger Bewegung auf einem
Schwein reitend darstellt (Millingen Ann. d.

Inst. XV 1843 tav. E.); diese Deutung ist wohl
lediglich durch Goethes Walpurgisnacht veranlasst

worden.

Litteratur: Lobeck Aglaophamus II 818.

Preller Demeter und Persephone 134. P. Lenor-
mant in Daremberg-Saglio Dictionnaire I

683. R. Fcrster Raub und Riickkehr der Perse-
phone 282. A. Ludwich Neue Jahrb. f. Philol.

CXLI 1890, 51. Crusius a. a, 0. Dieterich
a. a. 0. und Nekyia 87.

2) Name einer Mainade vom Geschlecht der
Kadmostochter Ino, welche nach einem inschrift-

lich erhaltenen Orakel aus hadrianischer Zeit zu-

samrnen mit Kosko und Thettale auf Geheiss des
delphischen Apollon den Dionysoskult aus Theben
in Magnesia am Maiandros einfuhrt. Der Name
ist gewahlt, weil er fur die Stifterin eines mysti-
schen Dionysoskults vortrefflich passt, in deutlicner
Anspielung auf die orphische B. (Nr. 1). Die

wichtige Inschrift ist neu herausgegeben und aus-

fuhrlich behandelt von 0. Kern in den von P.

Wendland und ihm herausgegebenen Beitragen
zur Geschichte der griechischen Philosophie und
Religion (H. Diels zum 22. December 1895), wo
auch die iibrige Litteratur verzeichnet ist. Hin-
zuzuftgen ist nnr noch A. Dieterich Abraxas
148, 3. [Kern.]

Bauconica, Stadt an der Heerstrasse zwischen
Mogontiacum und Borbitomagus, heut Oppenheim,
Itin. Ant. 355. Auf der Tab. Peut. Boneonica,
auf dem Meilenstein von Tongern (Orelli-Hen-
zen 5236) . . . OONIOA (vgl. Desjardins Table
de Peut. 10), nach Desjardins Geogr. de la

Gaule IV 81 jedoch . . NOONICA (auf der pi. VI
gegebenen Abbildung ist von dem jVvor Cnichts
zu erkennen). [Ihm.]

Buudo s. Bauto.
Baudobriga. 1) Ort in Germanien am Rhein

i an der- von Mainz nach Koln ffihrenden Heer-
strasse, 22 Millien siidlich von Bonn (Itin. Ant.
254. Tab. Peut.), heute Boppard. Der Name wird
verschieden uberliefert. Auf dem Meilenstein von
Tongern steht . . udobriga (Orelli-Henzen5236.
Desjardins Geogr. de la Gaule IV p. 31 pi. VI,
also Boudobriga oder Baudobriga, fur ersteres ent-

scheidet sich Holder Altkelt. Sprachschatz), nicht

..ndobrica (so Creuly Revue arch. n. s. HI 410).
Die Lesarten im Itin. Ant. 254 sind Boudobriea
(-briga), Baudobrica , Bondobriea (-briga), Tab.
Peut. Bontobriee, Not. dign. occ. XLI 1 1 = 28 Bodo-
brica, Geogr. Rav. IV 24 p. 227 Bodoreeas. Wir
finden briga (= eollis, mons) in keltischen Orts-

namen hauflg, vgl. Magetobriga u. a., Glfick Kelt.

Namen 130f. Vgl. Bendermacher Rhein. Jahrb.

L/LI 53ff. Die richtige keltische Form wird wohl
Boudobriga sein, Marj an Keltische Ortsnamen
in der Rheinprovinz II (1881 Progr. Aachen) 9f.

2) Baudobriga {Baudobrica Itin. Ant. 374,

var. Baudobrigra) , Ort im Gebiet der Treveri,

an der von Trier (uber Mainz und Worms) nach
Strassburg fuhrenden Strasse, 18 Millien von Trier.

Er wird verschieden angesetzt. Nach Holder
(Altkelt. Sprachschatz s. v.) das heutige Bupprich
(Kreis Saarlouis). Schwerlich sind Nr. 1 und Nr. 2
identisch, wie Binder und Parthey annehmen.

[Ihm.]

Baudns (Mela I 12), Fluss in Syrien, wahr-
scheinlich identisch mit dem Badag bei Strabon,

s. d. [Benzinger.]

M. Bavins, durch Verg. Eel. m 90 (qui Ba-
vium non odit amet tua carmina, Mevi, wozu
Servius: pro poena ei coniingat ut diligat Me-
vium peiorem poetam: -nam Mevius et Bavius
pessimi fuerunt poetae, inimici tarn Horatio
quam Vergilio) und Horatius epod. X als schlech-

ter Dichter am Ende der rfimischen Republik be-

kannt geworden. Nach Philargyrus zu Vergilius

a. 0. war er curator und lebte (s. Domitius Marsus
a. 0.) mit seinem Bruder in Giitergemeinschaft,

bis sich dieselbe auch auf die Frau ausdehnte.
Hieronymus Chron. berichtet zu Abr. 1982 = 35
v. Chr. : M. Bavius poeta, quern Vergilius in Bu-
colicis notat, in Cappadocia moritur. Er seiner-

seits iibte hinwiederum an Vergils Gedichten in

seiner Weise Kritik
;
vgl. Serv. Dan. Verg. Ge. I

210 reprelwnsus Vergilius dieitur a Bavio et (aut

W e i ch e r t) Mevio hoe versu : kordea (Eclog. V 36)
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qui dixit superest ut tritiea dieat. Reitzen-
stein Ind. lect. Rostock 1891/92, 6, 2. All diese

Feinde Vergils waren oft'enbar Beruhmtheiten nach

Art Pustkuchens. [F. Marx.]

BavxaXig (fiavxdXrj, favxafoov, lat. gillo, gello

Lowe Prodr. corp. gloss. 69), ein urspriinglich

besonders in Alexandria ubliches glasernes (Athen.

XI 748b. c) oder thonernes (Baehrens Poet. lat.

min. IV nr. 343, 3. Cassian. inst. IV 16, 20. Phi-

lostorg. hist. eccl. I 4) Gefass zum Trinken, Auf-

bewahren und Kiihlen (Anth. Pal. XI 244, 4.

Baehrens Poet. lat. min. IV nr. 305. 324) von

Fliissigkeiten. Die Form ergiebt sich teils aus

Philost. a. 0., wo ein beleibter Mann spottweise

B. genannt wird, teils daraus, dass beim Fullen

(Alex. Aphrod. probl. I) und Ausgiessen (Baeh-

rens a. 0. nr. 824, 1) ein glucksender Ton erit-

stand; also ein bauchiges Gefass mit engem Halse,

verschieden von dem weit offenen yivxr^Q. Wenn
bei Athenaios a. 0. statt des iiberlieferten xexqa-

xvx/Log mit Recht rET(>ax6xvlog gelesen wird, so

fasste die B. fiber ein Liter. In byzantinischer

Zeit bezeichnet fiavxdXiov einen Wasserkrug (s. Du
Cange), und in dieser Bedeutung ist das Wort
(ital. boeeale) in die rotnanischen Sprachen liber

gegangen. [Mau.]

BavHiSeg, eine Art eleganter Frauenschuhe,

nach Poll. VII 94 safranfarbig ; bei Alexis Athen.

XIII 568 b Hetaerentracht. Nach Anon, in Arist.

Eth. Nicom., Comm. in Aristot. XX 200, 10 und

Et. M. 192, 17 ionischen Ursprunges. Bei Lucian

Lexiph. 10 erscheinen B. wohl irrtiimlich als Teil

einer diirftigen Mannertracht. [Mau.]

Baukidias, Insel bei Argolis, Troizen gegen-

iiber, Plin. n. h. IV 56. [Oberhummer.]

Baukis (JSavxa rjdia Hesych.). 1) Der Name
der frommen phrygischen Alten, die mit ihrem

Gatten Philemon die als miide Wanderer in ihre

armliche Hiitte einkehrenden Gotter Zeus und
Hermes gastlich aufnahm und nach Kraften be-

wirtete. Als darauf die Gotter die ganze Gegend
zur Strafe dafur, dass die Bewohner ihnen ihre

Thiiren verschlossen hatten, durch eine Wasserflut

vernichteten , blieb allein die Hiitte der beiden

bewahrt und wurde in einen prachtigen Tempel
verwandelt. Die Gotter sichern den Erschrockenen

die Erfiillung eines Wunsches zu, und sie erbitten

sich die Gnade, in diesem Tempel als Priester zu

walten und einst gemeinsam zu sterben. Im hohen

Alter werden sie gleichzeitig in zwei Baume, eine

Eiche und eine Linde, verwandelt, die vor dem
Tempel stehend noch lange fur die Umwohner
ein Gegenstand der Verehrung waren. Ovid met.

VIII 610—715 (Lactant. Placid, arg. Ov. met.

VIH 7—9). Die Einkleidung der von Ovid, mit

liebenswtirdigen Einzelzugen ausgestatteten Er-

zahlung weist darauf hin, dass wir es mit einer

wirklichen phrygischen Localsage zu thun haben,

die, zusammengefiigt aus zwei verbreiteten Sagen-

ziigen, der Einkehr von Gottern bei Sterblichen

und der Errettung einzelner aus der Flut, die

Heiligkeit des Gastrechts vor Augen stellen soli.

Fiir thatsachliches Fortleben der Sage in Klein-

asien wird geltend gemacht, dass die Bewohner
von Lystra nach Heilung des Lahmen durch Paulus

und Barnabas glauben, Hermes und Zeus seien

in Menschengestalt zu ihnen herabgestiegen (Act.

apost. 14, llrT., vgl. Winer Bibl. Realworterb.

u. Iuppiter). Eine ganz entsprechende Sage aus

der Schweiz, in der ein Zwerg die Stelle der

Gotter einnimmt, fiihrt J. Grimm an (D. Myth.

D XXX. XXXII. 481), eine andere aus Konde-

land in Deutsch-Ostafrika, Merensky (Deutsche

Arbeit am Njassa 108). [Wagner,]

2) Troizenier. Er siegt in Olympia im Ring-

kampf. Sein Standbild in Olympia von Naukydes

aus Argos, Paus. VI 8, 4. [Kirchner.]

0 3) Von Tenos, fruhverstorbene Freundin der

Erinna nach dem Epigramm Anth. Pal. VH 710

(Erinn. frg. 5, PLG HI 144 Bgk.): Xf™
xaxijQ

jilxaXei Bavxtda, ^<»rt yevog Tr/vla, dig eldcovxt

(xrjvidwoudwvxi cod., corr. Pauw) xal Sxxi pot

a ovvf-xaiQig "Hqivv zv xvfxfico yqd^fi K%d(>aq'£

, xdde. Steph. Byz. s. Tijvos (. . a<p %g xal "Hgtwa
Trivia itotrjxQta) stiitzt sich wohl eben auf dies

Epigramm der Erinna. Welcker (kl. Schr. II

146, s. Bergk p. 145) will freilich Ttjlla schrei-

0 ber. Naheres iiber Heimat und Zeit im Zusam-

menhang einer Darlegung iiber Erinna, die ledig-

lich durch einen leicht aufzudeckenden Irrtum

Schiilerin und Freundin des Sappho geworden ist

und vielmehr ins 4. Jhdt. gehort (Crusius
Unters. zu Herondas 118. Reitzenstein Epi-

gramm und' Skolion 143). [Crusius.]

Bavxiofi6s, Name einer Tanzart, nach Pollux

rV 100 : Bavxov OQ%r)axov x&pog inebw/tog, dftgd

xig ogxioig xal xo owfia i^vyQalvovaa, nach Hesych

0 eine Imvixr/ ogxrjoig . BavxiQsodai bei athenischen

Symposien bezeugt Alexis frg. 222, Kock n 379.

Vgl. noch Schol. II. XXII 391. Schol. Aristoph.

eq. 20. Hesych. s. flav>cl£ect&ai. '[Reisch.]

Bauli (Bavloi), Villenort ohne Stadtrecht

zwischen Misenum und Baiae (Plin. n. h. Ill 61),

an der Punta dell' Epitafio (falsch die nur auf

Namensahnlichkeit beruhende Identification mit

dem 21/2 Km. siidlicher gelegenen modernen Dorfe

Bacoli). Den Namen leiten Sil. Ital. XII 156.

0 Servius Aen. VII 662. Symmachos ep. I 1 ab

von (Soavlia, weil Hercules dort die Binder des

Geryones in Hiirden untergebracht habe. In repu-

blicanischer Zeit wird namentlich die Villa des

Redners Q. Hortensius genannt. die ihrer Fisch-

teiche wegen beriihmt war (Varro de r. r. HI 17,

5. Cic. Acad. pr. II 9. 100. 125) ; dieselbe kam
spater in den Besitz der Antonia, Gattin des

Drusus (Plin. n. h. IX 112). Auch Pompeius

hatte vielleicht in B. eine eigene Villa (Caelius

Obei Cic. ad fam. VIII 1, 4). Ausgedehnt waren

spater in und um B. die Besitzungen der Kaiser;

von B. nach Puteoli schlug Caligula seine Briicke

uber den Golf (Suet. Calig. 19. Cass. Dio LIX
17); hier lag die Villa der Agrippina, die ge-

legentlich der Erzahlung von ihrem Morde mehr-

fach erwahnt wird (Tac. ann. XIV 4. Martial. IV
63. Suet. Nero 4). Auf ein Collegium innerhalb

der kaiserlichen Sclavenschaft beziehtMommsen
gewiss mit Recht den ordo Baulanorum CIL X

0 1746 und das collegium BaulafnorumJ ebd. 1747,

aus denen man fruher mit Unrecht auf die Exi-

stenz einer Colonie B. geschlossen hat. Wenn
Mommsens AuflSsnng der Siglen am Schlusse

der Inschrift CIL X 1748: l(oco) d(ato) dfecreto)

dfeeuriomim) e ffamilia) v(illae) LfueuUatiae)

richtig ist, so lag im Gebiete von B. auch die

spater kaiserliche Villa des Lucullus, welche bald

als Baiana (Varro de r. r. Ill 17, 9. Senec. ep.
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51, 11), bald als Misenensis bezeichnet wird
(Plin. n. h. XVIII 32. Phaedr. II 5, 7. Suet.
Tib. 73. Tac. ann. VI 50) and auf der HChe, von
der man den Golf und das tyrrhenische Meer sah,

ihren Platz hatte (Phaedr. a. a. 0.). Sie war
ursprimglich von C. Marius erbaut (Plut. Mar. 34);
in ihr starb der Kaiser Tiberius; vgl. Beloch
Campanien 176—180. Mommsen CIL X p. 353.

[Hulsen.]

Baumai (Bav/icu, Var. Mavfiai), Ort Mesopo-
tamiens am Euphrat, Ptol. V 18, 5. [Fraenkel.]

Baumkultus. Die griechische Religion ist

eine allmahlich gewordene, die sich von Stufe zu
Stufe entwickelt hat, und deren einzelne Phasen
noch zu verfolgen sind, Der Versuch, eine Ge-
schichte der griechischen Religion zu schreiben,
ist bisher noch nicht unternommen worden, und
es ist deshalb ausserordentlich schwierig, ein ein-

zelnes Kapitel, wie z. B. den B., vorwegzunehmen.

der kithaironischen Hera bezeugt, und wie Ma-
surius Sabinus bei Serv. Aen. II 225 demnach
das Wort delubrum als effigies erklart, a deli-

bratione eortiois ; nam antiqui felieium arborum
ramos eortice detraeto in effigies deorum for-
mabant, unde Oraeci g"6avov dicunt (Overbeck
Das Kultusobject bei den Griechen in seinen Wte-
sten Gestaltungen, Ber. der Sachs. Gesellscjj. d.

Wiss. 1864, 149). Wo uns in wirklich alten Kul-
10 ten Bretter, Klotze oder Pfehle als Gctterbilder

(s. "Ayal/ia) begegnen, ist von einem B. nicht
zu reden; diese haben vielmehr dieselbe Bedeu-
tung wie die agyot kidtu, die weiter nichts als

Fetische sind, wie das am deutlichsten im Kult
des Hermes zu beobachten ist, dessen Gotterge-

, stalt sich aus dem Fetisch des egua, des Stein-

haufens, direct entwickelt hat (s. 'Agyol Xl&ot).
Ist es richtig, dass sich auch die griechische

Religion aus dem Fetischdienste allmahlich empor-
Denn in der Isolierung betrachtet kann eine solche 20 gehoben hat, so wird schon durch diese Erkennt-
einzelne Phase der Entwicklung nur iiber- oder
unterschatzt werden. Beides ist dem B. wider-
fahren, und das Werk, welches bereits 1856 unter-
nommen hat den B. darzustellen , C. Boetti-
chers B. der Hellenen, hat dem geschichtlichen
Verstandnis der griechischen Religion mehr ge-
schadet als geniitzt. Denn so sehr das Bestreben
des Verfassers auch anzuerkennen ist, Analogien
aus den Religionen der anderen alten Volker bei

nis allein die Bedeutung des B. erheblich einge-
schrankt. Der Petisch ist zunachst an keinen
Ort gebunden. Er ist auf dem Pelde ein dgyog
Xfflos; er hangt aber auch als Amulet um den
Hals des Menschen, der in ihm seinen Schutzgeist
sieht und verehrt. Der Petisch wandert mit dem
Menschen, wohin dieser geht. Zunachst hat jeder
Mensch seinen eigenen Petisch. Es ist ein weiterer
Schritt der Entwicklung, wenn von einer Pamilie,

zubringen, das grosse und kaum iibersehbare Ma- 30 einer Sippe, einem Volksstamme in einem Petisch
terial aus den Sagen und Gebrauchen der verschie
denen Volker, namentlich der nordischen, ist doch
erst in W.M annh a rd t s Werk Wald-und Peldkulte
I Der Baumkultus der Germanen und ihrer Nach-
barstamme 1875, IT Antike Wald- und Peldkulte
aus nordeuropaischer tfberlieferung erlautert, 1877
gesammelt, geordnet und gesichtet worden. Aber
auch Mannhardt ist trotz des weiten Blickes,
den ihm eine erstaunliche Gelehrsamkeit gestattete,

der eine gemeinsame Gott verehrt wird. Dann
muss der Ort heilig und geweiht werden, an dem
der Petisch gefunden oder aufbewahrt wird. Zu-
erst ist es ein Platz unter freiem Himmel ; so-

lange es ein aoyog Xt&og ist, bedarf es keines
Schutzdaches. Aber schon der Holzfetisch ver-

langt Schutz vor der Witterung, und je weiter
sich dieser dann zu einem ikonischen Kultgegen-
stande, zu einem wirklichen Kultbilde, entwickelt,

zu mannigfachen Ubertreibungen gekommen und 40 desto notwendiger ist ein schiitzender Raum. Sehr
ist oft verleitet worden , bei den Griechen und '

"

ROmern auch da Spuren eines B. zu linden, wo
sie ein unbefangener Betrachter der Entwicklung
der griechischen Religion nicht anerkennen wird.

Die griechische Religion hat nicht mit dem
bildnislosen Kultus eines hOchsten Gottes begon-
nen, sondern auch ihre erste Phase war die des
Petischdienstes, wie wir ihn noch heute bei alien

NaturvOlkern finden. Auf das Material des Fe-

viel alter als der Tempel ist der Altar. Der
Altar steht unter freiem Himmel, daneben des
Gottes Bild. Es entspricht nur dem natiirlichen

Bedurfnis, wenn der Mensch sich in der Natur
einen Platz sucht, wo er vor allem Schutz fur
sein Kultbild findet, eine HOhle oder einen dicht-

belaubten Hain. Auch der Tempel dient doch
zunachst zu weiter nichts als zum Schutze des
heiligen Bildes, das vor den Einflussen der Wit-

tisches kommt nichts an. Es ist einerlei, ob der 50 terung bewahrt werden muss. So tritt der Baum
Gegenstand, welchen der Mensch gOttlich verehrt,
aus Stein, aus Holz, aus Horn oder Glas ist. So
ist es sicherlich unrichtig, da ohne weiteres von
einem B. zu reden, wo wir die Verehrung eines
Brettes, eines Klotzes oder eines Pfahles finden,
wie in dem alten Kult der samischen Hera (Clem.
Alexandria Protr. 4 p. 40 Pott. Kallim. frg. 105
[Schneider II 366]. R. Poerster Uber die alte-

sten Herabilder, Progr. Breslau 1868, 4), der Leto ,

in Delos (tykirov &fioQ<pov Semos bei Athen. XIV 60 Dodona Ausdruck gegeben hat HI 691
614 B), der ikarischen Artemis {£vkov ovx elgya-
efievov Clem. Alex. Protr. 4 p. 40 Pott.

; lignum
indolatum Arnob. VI 11 p. 222, 14 Reiffersch.),

der Dioskuren in Sparta (rd Soxava Plut. de frat.

amore 1) u. s. w. Denn hier konnte von einem
B. nur die Rede sein, wenn das Holz, aus dem
der Fetisch gemacht ist, von einem heiligen Baume
stammt, wie Pausanias IX 3, 4 dies fur den Kult

Is Schutzdach des Gotterbildes in den Kultus
der Griechen ein, als Wohnhaus des Gottes, aber
nicht als Petisch, nicht als Abbild des Gottes.
Der ausgehohlte Baum vor allem, in den das
Kultbild Mneingestellt wird, ist der erste Tempel.
Kenntlich ist uns jedenfalls nur noch diese Pe-
riode; uberall wo wir dem B. bei den Alten be-
gegnen, finden wir die Auffassung lebendig, wel-
cher Silius Italicus in Betreff der Zeuseiche in

arbor
numen habet eoliturque tepentibus aris. Die
Gottheit weilt in dem Baum ; er ist ihr Hans (vgl.

Aristoph. av. 615), er wird heilig durch sie —
aber Baum und Gottheit sind niemals identisch.

Von den alten Schriftstellem ist die Bedeu-
tung des B. nirgends iiberschatzt worden: haee
fuere numinum templa, priscoque ritu simplicia
rura etiamnunc deo praecellentem arborem di-
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cant, nee magis auro fulgentia atque ebore si-

mulacra quam lucos et in iis silentia ipsa ado-

ramus (Plin. n. h. XII 1 ;
vgl. Lukian. de sacrif.

10), una an eine Bemerkung J. Grimms an-

kniipfend hat jetzt O. Schrader Sprachverglei-

chung und Urgeschichte 2 1890, 403 nachgewiesen,

dass wir fur den Stamm des Wortes vnog (va/b-)

eine urspriingliche Bedeutung als Baumstamm an-

setzen miissen. Bestatigt wird diese Ansicht durch

das von demselben Stamm abgeleitete Wort vavg ;

denn ein ausgehohlter Baumstamm stellte auch

das alteste, primitive, Boot dar.

Wie lange die Erinnerung an diese Periode

des griechischen Gottesdienstes wach und lebendig

blieb, hat jetzt der in Magnesia am Maiandros

gefundene dgxaTog ^ffio't gelehrt, den etwa in

hadrianischer Zeit der dgxatoe uiorrjs 'AnolXdmos

Moxolkris dem Gott Dionysos geweiht hat, P.

Wendland und O. KernBeitrage zur Geschichte

der griechischen Philosophie und Religion (H.

Diels zum 22. December 1895) 79—101, wo auch

die iibrigen Publicationen verzeichnet sind. Bei

der Griindung der Stadt haben die Magneten des

Dionysos vergessen. Da erscheint plotzlich in

den Zweigen einer durch einen Sturm zerborstenen

Platane ein Bild (aqptdgv/ia) des Dionysos. Dieses

gottliche Zeichen veranlasst eine Befragung des

delphischen Gottes, und Apollon regt dann, was
er oft thut, die Griindung eines Dionysoskultes

an, bestellt als Pflegerinnen des Heiligtums drei

Mainaden aus Theben, Kosko, Baubo, Thessale,

von denen — bezeichnend genug — Kosko den

Thiasos rwv nXataviatrjvwv anfiihrt. Dieser in

der Platane erschienene Dionysos ist ein echter

Dionysos devdgevg (Studemund Anecdota varia

I 268) oder Suvdeuyg (Plut. quaest. conv. V 3, 1

p. 675 F) oder svderdgog, unter welchem Namen
er in Boiotien verehrt wurde (Hesych. s. evdevSgog).

Namentlich die letzte Epiklesis driickt unzwei-

deutig das Verhaltnis des Gottes zum Baume aus :

Dionysos wohnt in dem Baume. Denselben Bei-

namen fuhrte Zeus bei den Rhodiern (Hesych. s.

evSevdoog), und auf dieser Insel gab es auch ein

Heiligtum der Helena Dendritis, dessen Kultlegende

Paus. HI 19, 10 erzahlt. Ein ahnlicher Kult ist

ferner der Dienst der Artemis Kedreatis in dem
arkadischen Orchomenos (Paus. VIII 13, 2: itQog

Si rfj Tcokei g~6avov sativ 'AQzefu&og • t&Qvrai de iv

xedgq> fisyaXy, xal rt/v deov ovofiaCovaiv ano rijg

xsSqov KeSgeauv), wahrend die von Overbeck
a. a. O. 131 aufgezahlten Kulte schwerlich hier-

her gehoren , am wahrscheinlichsten wohl noch

der des Dionysos Sykites (Wide Lakon. Kulte

167). Ganz ahnliche Stiftungslegenden eines

Gottesdienstes kennen wir aus den Sagen anderer

Lander, z. B. des Elsasses, wo von einem bei

Plobsheim jagenden Ritter erzahlt wird, der durch

zwei wilde Tauben zu einem hohlen Eichstamme
gefuhrt wird, in dem er ein Marienbild mit dem
Jesusknaben erblickt, und der dann durch dies

Zeichen vom Himmel zur Erbauung der Wall-

fahrtskapelle Maria zur Eich veranlasst wird

(StOber Die Sagen des Elsasses 152; mehr bei

P. Wagler Die Eiche in alter und neuer Zeit

II. Berliner Studien XHI 2, 49). Die Erschei-

nung von Gottern in den Zweigen der Baume
kennt auch die indische Religion; Oldenberg
Religion des Veda 260.

Ahnliche Epikleseis von Gottern wie die eben

aufgezahlten kommen in dem griechischen Kultus

oft vor. Es ist nur immer dabei zu erwagen, ob

der Beiname seinen Ursprung daher hat, dass der

betreffende Baum als Wohnhaus des Gottes gilt,

ob er also so zu beurteilen ist wie der Name der

,Maria zur Eich', oder ob der Beiname den Gott

nur als den Beschiitzer einer bestimmten Baum-
gattung bezeichnen soli, wie das z. B. beim Askle-

lOpios Agnites der Fall ist, dem das Keuschlamm
(ayvog) heilig ist, weil es in der Heilkunde eine

grosse Rolle spielt. Ein solcher Beiname des

Zeus, tpriyovatog (Steph. Byz. s. JcoSmvn) fiihrt

uns zu dem heiligsten Baume im Gottesdienste

der Hellenen, zu der Eiche von Dodona, aus deren

Rauschen der hOchste Gott seinen Willen kund
that, in deren Stamm seine Wohnung war (He-

siod. frg. 156 Rz. xryv hi Zavg ecplltjoe xal ov

XQr/ar^giov eivcu tifiiov avftgcbxots vaisi

20[Schenkl; vaTov cod.] S' ivl av&fietii <pnyov).

Die Eiche spielt aber nicht nur bei den Griechen

diese hervorragende Rolle, sondern fast uberall

begegnet sie uns im Kulte der Indogermanen, so

bei den italischen Volkern (Preller- Jordan
ROm. Myth. 13 108), deren altestes Iuppiterheilig-

tum die Eiche auf dem Capitol war, an deren

Puss Romulus seine Spolien niederlegte (Liv. I

10), bei den Kelten und bei den Deutschen; vgl.

Wagler a. a. O. Dem Zeus <prjyovatog der

30 Griechen entspricht genau der Iupiter Fagutalis

der Romer auf dem Esquilin, und mit Recht be-

zeichnen Varro de 1. 1. V 152 und Festus ep. 87,

6 s. fagutal die esquilinische Buche nur als sa-

cellum Iovis, als den Wohnort des hOchsten Gottes.

tTber den Gott Fagus in Aquitanien vgl. 0. Hirs ch-

feld S.-Ber. Akad. Berl. 1896, 447.

Der entwickelte griechische Kultus ist fester

als der eines anderen Volkes an den Ort gebun-

den. Zwischen Kult und Ort finden Wechsel-

40 beziehungen statt, welche eine Darstellung der

Geschichte der griechischen Religion vor allem

zu beriicksichtigen hatte. Nicht jedem Gotte ist

jeder Ort genehm; aber uberall finden wir im
Kultus die Vorliebe fur einen Hain, in dem der

Altar steht und in spaterer Zeit der Tempel. Es
ist da uberall eine Reminiscenz vorhanden an die

Zeit, in welcher der Mensch seines Gottes Woh-
nung in und unter den Baumen suchte; es ist

aber auch namentlich von der hellenistischen Zeit

50 an aus rein asthetischen Griinden die Kultstatte

mit Baumen bepflanzt worden, wie man auch die

Graber gern mit diesem ernsten Schmuck zu um-
geben pflegte (E. Curtius Gesammelte Abhand-

lungen I 80). Das Gefuhl, welches die Menschen

ihre Gfltter in den Hainen suchen liess, hat der

Romer Seneca (epist. IV 12 [41]) in den Worten
ausgedrfickt: si tibi occurrerit vetustis arboribus

et solitam aUitudinem egressis frequens lucus et

conspeetum cadi ramorum aliorum alios prote-

ct) gentium umbra submovens : ilia proceritas silvae

et secretum loci et admiratio umbrae in aperto

tarn densae atque continuae fidem tibinuminis

facit. Von den grossen Hainen und Waldungen,

die sich in Griechenland im Altertum uberall be-

funden haben miissen, sieht der moderne Reisende

nur noch die letzten kummerlichen Reste; aber

wir werden uns erst dann ein richtiges Bild von

dem Kultus der Griechen machen, wenn wir uns
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mit der Phantasie in die alten Haine zuriickver-

setzen, wenn wir auch oft da fur den Kult eines

Gottes einen Hain voraussetzen, wo uns ein sol-

cher nicht ausdriicklich iiberliefert ist, wie z. B.
der 'Atpgodioiov genaimte Hain bei Thelpusa in

Arkadien (Paus. VIII 25, 1) oder der Lykoswald
in Messenien (Paus. IV 1, 6), der seinen Namen
vielleicht daher hat, dass hier in alter Zeit ein

Gott in Wolfsgestalt verehrt wurde (Ed. Meyer
Gesch. d. Altertums II 98, 65). Solch ein heiliger

Hain musste natiirlich von der profanen Umgebung
abgetrennt werden, und so entstand das Wort
TSftevos (von xijivsiv

;
vgl. templum) , mit dem

allerdings spater oft nur ein Bezirk bezeichnet

wurde, welcher einem Gotte geweiht war, ohne
Riicksicht darauf, ob Baume in ihm standen oder
nicht, wahrend der Hain SXoog genannt wurde
(Strab. IX 412. ft. Waentig Haine und Garten

im griechisch. Altertum, Progr. Chemnitz 1893, 11).

Gilt der ganze Hain oder der einzelne Baum
als des Gottes Wohnung, so ist es selbstverstand-

lich, dass er bald als solcher gekennzeichnet wurde,
nicht nur durch die Umfriedung oder durch das

Kultbild, das in der Hohlung des Stammes stand,

sondern auch durch Binden und Kranze, wie man
auch die agyoi XC&oi, die alten Steinfetische, schon
so zu schmiicken pflegte, ist doch auch der Om-
phalos, der avtoyftcov xoopog des delphischen Tem-
pels, wie ihn der eben in Delphi gefundene Hym-
nos auf Dionysos bezeichnet, urspriinglich nichts i

anderes als ein dgyog Xl&og, der mit Binden und
Bandera geschmiickt ist (s. 'Agyol X(&oi). Schon
die Odyssee schildert uns in 273 den Aigisthos,

wie er den Gottern auf heiligen Altaren opfert

und dabei Votivbilder, Gewebe und Goldsachen
an den vorauszusetzenden Baumen aufhangt (H el-

big Homer. Epos 2 420), und um mit diesem
alten Zeugnis eins von den vielen aus der romi-

schen, bezw. hellenistischen Zeit zu verbinden, der

Baum , den Erysichthon im Haine der Demeter <

fallt, war mit solchen Gegenstanden reichlich be-

hangen : stabat in his ingens annoso robore qicer-

eus, una nemus, vittae medium memoresque ta-

bellae sertaque cingebant, voti arguments poten-
tis (Ovid. met. VIII 734). Auf zahlreichen Vasen-
bildern, Beliefs und pompeianischen Wandgemal-
den finden sich Darstellungen von Baumen, an
deren Zweigen Binden, Weihtafelchen und andere

geweihte Gegenstande hangen, deren Abbildungen
bei Boetticher auf den angefiigten Tafeln zu- \

sammengestellt sind, z. B. nr 1. 2. 3. 4. 5. 6 u. s. w.

;

dazu kommt jetzt noch namentlich die Journ. of

hell. stud. IX 1888 Taf. 1 (Stengel Griech. Sa-

kralaltertumer Taf. I 1) verOffentlichte rotfigurige

Vasenscherhe mit der Darstellung eines Athena-
opfers. Etwa 1000 alte Weihtafelchen aus Thon
mit Widmungen an Poseidon sind bei Pente-Sku-
phia in der Nahe von Akrokorinth gefunden wor-
den, die dort offenbar an den Baumen eines dem
Poseidon geweihten Hains aufgehangt waren : An- (

tike Denkmaler I Taf. 7. 8. Weihtafelchen im Haine
von Aricia: Ovid. fast. Ill 267. Baume mit In-

schriften: Plin. XH 11. XVI 237. Boettichera.
a. O. 52. Ebenso haufig sind die Darstellungen,
auf denen unter den Baumen Altare erscheinen,

Boetticher nr. 5. 6. 8. 10. 13 u. s. w., deren
Opfer dem Numen gelten, das in den Zweigen
des Baumes Wohnung genommen hat (Sil. It. a.

a. O.). Es giebt nicht ein einziges bildliches oder
litterarisches Zeugnis, aus dem man schliessen
kann, dass das Opfer dem Baum als solchem sel-

ber gilt; denn die beiden von Overbeck a. a.

0. 131 angefuhrten Falle, die Stelle aus Silius

Italicus , wo ausdriicklich das numen erwahnt
wird, dessen Haus die dodonaeische Eiche ist, und
Ovid met. VIII 715, wo es von den in Baume
verwandelten Philemon und Baucis heisst eura

) deum di sint, et qui ooluere, eolantur, kann man
unmOglich als beweiskraftig gelten lassen. Bei
den bildlichen Zeugnissen vollends kann niemand
entscheiden, ob der Altar oder der Baum als das
Prius gedacht ist, und von dieser Entscheidung
allein hiingt ihre Verwertung fur diese Funda-
mentalfrage ab. Mit Sicherheit nachgewiesen ist

ebenfalls bisher kein Fall , aus dem klar wurde,
dass Baume mit den Attributen eines Gottes ge-
schmiickt werden, was namentlich Overbeck a.

) a. 0. 135 zu beweisen suchte. Denn auf der
Kandelaberbasis des Vaticansbei Gerhard Antike
Bildwerke Taf. 83, 1 (Boetticher nr. 9. 10)
brauchen die an dem Baume aufgehangten Jagd-
waffen durchaus nicht als das Attribut der Ar-
temis angesehen werden : Speer, Bogen und Kocher
kann man da mindestens mit demselben Rechte
als geweihte Jagdwaffen auffassen, und durchaus
missverstanden ist sowohl von Boetticher a. a.

0. 108 wie von Overbeck a. a. 0. 134 das
• Fragment 362 N. aus dem euripideischen Erech-
theus, aus dem nur Voreingenommenheit schlies-

sen kann, dass der Olbaum der Athene mit einem
Gorgoneion als Attribut der Gottin ausgestattet

gewesen sei. Euripides stellt in jenen Versen die
Atheneverehrer den Dienern des Poseidon gegen-
iiber , die Athener den Thrakern des Eumolpos,
den Olbaum und das Gorgoneion der Athene dem
Dreizack des Poseidon; vgl. v. Wilamowitz Aus
Kydathen 125. IJber ein Gorgoneion als Schmuck

> des heiligen Olbaums lehrt die Euripidesstelle

nichts , und von einem solchen Schmuck weiss

auch die litterarische und bildliche fjberlieferung

nichts. Auch die an Baumen aufgehangten Kro-
tala, Tympana und Doppelfloten (Boetticher
nr. 5. 7. 11. 13) kOnnen nicht als Attribute des
Dionysos oder der Megale Meter gelten; es sind
Gerate des Kultus, welche an den heiligen Baumen
aufgehangt werden wie Handwerkszeug und Spiel-

sachen. Aus diesen Erscheinungen alien liisst

sich in keiner Weise der Schluss ziehen, dass die

Baume direct als Kultbilder galten. Sie beweisen
vielmehr alle nur die Thatsache, dass die Baume
oft fur das Wohnhaus des Gottes gehalten wur-
den und also Analoga der Tempel waren.

Aber es giebt allerdings Falle, welche dieser

Auffassung zu widersprechen scheinen, das sind

die mit Kleidungsstiicken und Gesichtsmaske aus-

staffierten Baumstamme, die durchaus den Ein-
druck von Gotterbildern machen. Es sind nur
Dionysosbilder , die uns in solcher Erscheinung
auf den Vasenbildern erscheinen, z. B. auf der

Vase des Malers Hieron (Wien. Vorlegebl. Serie A
Taf. IV), und bei Boetticher nr. 42 (von der

Hieronvase). 43. 44. Jedoch auch hier kann ich

die Sache nicht ahders beurteilen, als dass sich

aus dem urspriinglichen Fetisch, d. h. einem Pfahl
oder Brett, allmahlich das Kultbild entwickelt

hat. Es ist nicht zufallig, dass es gerade land-
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liche Kulte sind, fur welche Plinius XII 1 und
Maxim. Tyr. diss. 8, 1 yeeogyol Aidvvoov rifiaioi,

nrj^avxsg sv 6gydrq> avxofpvis Jigs/ivov, dygoixtxov
ayaXfta diesen Brauch noch fur ihre Zeit bezeugen.
Denn gerade auf dem Lande hat sich manch alter

Kultus in seiner Urspriinglichkeit erhalten. Ein
sehr lehrreiches Beispiel liefert uns der oxvXog
des kadmeischen Dionysos in Theben, dessen Kult-
legende aus Mnaseas beim Schol. zu Euripides
T'VlAITlloaoi ir.4- t A..'. ... J _

Gfltterbild erscheint, und den man gelten lassen
kOnnte, gehort der orientalischen und nicht der
griechischen Religion an. Es ist das die Er-
zahlung von der Platane in Lydien, die Xerxes
verehrt, mit Gewandern und Schmucksachen aus-
stattet und durch einen Leibwachter bewachen
lasst (Ael. v. h. II 14). Auch wenn diese Ge-
schichte ernsthaft zu nehmen ware, fur den grie-

chischen B. ergiebt sie so wenig, wie die fcro'jire-
Phoinissai 651 iiberliefert ist: Aiovvooy xioodg 10 gog dgvg des Pherekydes von Syros (Kern De
?e""9 ' — *'" "• *~~ ' "

-'• theogoniis 87 frg. 4), die auch herhalten muss,
obwohl sie mit dem B. gar nichts zu thun hat
und einzig und allein aus der Lehre des Anaxi-
mandros von der cylinderfOrmigen Gestalt der
Erde und der alten hesiodeischen Vorstellung von
den Wurzeln der Erde zu verstehen ist (Diels
Archiv f. Gesch. der Philosophic I 15).

Es sind die schOnsten und hochsten Baume
vor allem, welche zu Wohnsitzen der Gottheit

t£co#ev xsguiXaxdg sti figsrpog ovra xaza rov rw
rov sxdXvipev, lorogsT yag Mvaaiag on x&v Kad-
[istaiv fiaodeiaiv xngavvoj&EVTOiv xiooog Tiegl rovs
xlovag (pvelg exdXvyev amov, Sums ftij av§tjfj,Egov

xal sv utj&evl to figsqpog Siaqp&aQj} [xaXvip&ev
xiaoqj '] oio xai jregtxidvtog 6 &edg exXtf'&f] jzaga

&r)flaiotg. Nach dieser Legende nun steckt das
Gottliche nicht in der Saule, an welcher sich der
Epheu emporwindet, sondern in diesem selbst,

und mit Becht ist an den Dionysos

.

Kioodg in 20 ausgesucht werden, Baume, die in den Himmel
Acharnai (Paus. I 31, 6) erinnert worden, wahrend
der Dionysos svdsvdgog hier wohl fernzuhalten ist.

Ganz im Sinne des von Mnaseas referierten iegog

Xoyog fasst den Dionysos Perikionios auch ein

Kultlied auf, das uns in der Sammlung der sog.

orphischen Hymnen erhalten ist (XLVII). Trotz-
dem geben uns Kultlegende und Kultlied, wie
leider so oft, schwerlich mehr als eine Ausdeutung
und Auffassung eines bestehenden Kultbrauches

hineinzuragen scheinen und sich durch ihren Wuchs
vor den anderen auszeichnen. Namentlich die
Eiche war es, deren Bedeutung im Kultus wir bei
fast alien indogeraianischen Volkern anerkannt und
verbreitet fanden, und alle heiligen Baume der
Griechen iiberragt trotz Pausanias VIII 23, 5 an
Bedeutung die Zeuseiche von Dodona (s. Do dona),
deren Holz so heilig war, dass die Sage dichtete,

Athene habe ein redendes und weissagendes Stuck
wieder. Wir kOnnen aus beiden nur lernen, dass 30 von ihr am Kiel, am Vorder- oder Hinterteil der
eine epheuumrankte Saule Thebens altesten Dio-

nysos darstellte.. Das ist sicher, und dann ist

eben die Saule urspriinglich nur der Fetisch. der
mit Epheu bekranzt wird. Fiir diese Auffassung
spricht das z. B. auch von Beitzenstein Epi-
gramm und Skolion 207 unrichtig gedeutete Frag-
ment aus der Antiope frg. 202 N., deren Schau-
platz ebenfalls Theben ist: s'vdov dk daXdfioig
SovxoXov xo/imvra xiooqJ otvXov evtov deov. Unter

Argo eingefiigt (s. Argo), wodurch das Schiff gegen
viele Gefahren gefeit und vor dem Dntergang be-
wahrt worden sei. Aber auch thessalische Local-
tradition nahm die heilige Eiche fiir sich in An-
spruch, die Einwohner der Stadt Phegos behaup-
teten, dass das alte Zeusorakel erst von hier aus
nach Dodona verlegt worden sei (Kineas bei Steph.
Byz. s. Awdwvtj). Es ist iiberhaupt die Eiche,
welche imtner in besondere Beziehung zu Zeus

dem ozvXog ist nicht ein Thyrsosstab, sondern der 40 gesetzt wurde (Schol. Aristoph. av. 480), wie auch
wirkliche orvXog des Dionysos zu verstehen , von
dem auch ein bei Clem. Alex. Strom. I 24 p. 418
Pott, bewahrter Orakelvers oriiXog &r}(Saioioi Ata>-

rvoog .-toXvytj&tfg spricht. Diese Saule, die doch
wahrscheinlich aus Holz gewesen sein wird, ist

dann mehr und mehr als Dionysoshild ausstafflert

worden, so dass man z. B. auf der Hieronvase
nur noch an den oberen und unteren Enden die

eigentliche Saule erkennen kann. Ehe man die

z. B. im arkadischen Kult des Zeus Lykaios, in

welchem ein von einem Priester in der heiligen

Quelle benetzter Eichenzweig eine bedeutsame
Bolle spielte (Paus. VIII 38, 4). So erkliirt sich

der Zug der Sage von selbst, dass Herakles, der
Sohn des Zeus, unter einer Eiche den Feuertod
sucht: &ro Sgvi yvta dem&eig Kallim. Hymn. Artem.
159. Die Ilias erwahnt an mehreren Stellen eine

Eiche des Zeus, die vor dem skaeischen Thore vor
Saule mit Kleidungsstiicken versah, hat man 50 Troia stand (II. V 693. VI 237. 1X 354), auf die
an der Saule in einfacher Weise eine Dionysos- •

• •
. . , ..

maske befestigt, oder auch zwei, wie das eine

kiirzlich in Rhodos gefundene, jetzt im Berliner
Antiquarium befmdliche kleine Lekythos atti-

scher Fabrik deutlich zeigt, verOffentlicht Arch.
Jahrb. XI (1896) 115. Dargestellt ist auf diesem
unscheinbaren, aber fiir die Kultusaltertiimer wich-
tigen Bildchen eine Saule, von der zwei grosse
bartige Masken herabhangen. Von beiden Seiten

sich die in zwei Geier verwandelten Zeuskinder
Athene und Apollon setzen , um (iber Achaeer
und Troer Heerschau zu halten (II. VII 60). An
denselben heiligen Baum seines Vaters lehnt sich

Apollon II. XXI 549, um dem Agenor im Kampfe
gegen Achilleus beizustehen. Doch ists nicht Zeus
allein, dem die Eiche als Wohnsitz dient. Sie ist

auch seiner Mutter Rhea heilig, welcher die Argo-
nauten bei Apoll. Rhod. I 1123 einen Altar er-

nahen sich je zwei Frauen in langen Gewandern, 60 richten, den sie mit Eichenlaub bekranzen, wozu
Hip in Hpti TTqtiHoti T?.r,hoiiT->iT>tar, VirtH-axi nm Cnt. nl:nr.i I. —1,4-. A - ?_ _ ' tn'die in den Handen Epheuranken halten, um die

vor ihnen stehende Saule zu bekranzen und einem
echten Dionysos negtxioviog ihre Verehrung dar-
zubringen. Also auch hier bei diesen Dionysos-
bildern kann man von eigentlichem B. nicht spre-

chen. Boetticher ist a. a. 0. lOlff. wieder
viel zu weit gegangen, und der einzige von ihm
angefuhrte Fall, wo in der That ein Baum als

Pauly-Wissowa III

der Scholiast bemerkt: r\ yog dgvg hgd rtjg'Peag.

Wenn der Scholiast aber weiter sagt, dass nach
Apollodor aegl to (3 B.) die Eiche der Bhea
deswegen heilig sei, weil sie dem Menschen zu-

erst zur Wohnung und Nahrung gedient habe, so

ist das wohl schwerlich richtig, sondern der wirk-
liche Grund wird hier der sein, dass die Vereh-
rung der Eiche aus dem Kult des Zeus in den

6
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Rheakult iibertragen worden ist. Jedoch ist es

bei anderen Gottern, wie bci Demeter, Dionysos

und Pan von vorneherein klar, warum auch die

Eiche mit ihnen in Beziehung gesetzt wird. Diese

Gottheiten sind Gotter der Vegetation, und ledig-

lich aus diesem Grunde ist ihnen auch die Eiche

geheiligt worden. Dagegen ist die Eiche als Wohn-
sitz der Artemis wieder aufzufassen in dem ephe-

sischen Kult, von dem Kallimachos Hymn. Ill 238
erzahlt, dass unter einer schOnstammigen Eiche

(fVYV vita neifivqp) ein holzernes Gotterbild von
den Amazonen geweiht worden sei. Dieser Baum
ist der Vorganger des beriihmten Tempels in Ephe-
sos. Znnachst auch nur als Wohnsitz erscheint

die Eiche in der bekannten antiken Vorstellung,

dass in jeder Eiche eine Nyraphe lebe, die als

Dryas oder Hamadryas bezeichnet wurde , eine

Vorstellung, aus der sich dann der Glaube ent-

wickelt hat, dass das Leben einer solchen Nymphe
von dem einen Baume abhangig sei, dass mit
seinem Ende auch ihr Tod zusammenfalle. Es
scheint dies eine poetische Anschauung zu sein,

eine vom Volk geschaffene, anmutige Dichtung,
wie denn auch der Dichter des sog. homerischen

Aphroditehymnos 259 von ihnen ausdriicklich sagt:

a" q' ovte dvtjTois ovi aftavazoimv snovxai (Wag-
ler a. a. 0. 16). Tiber das Nachleben dieser Vor-

stellung hn heutigen Griechcnland vgl. Bcrnh.

Schmidt Volksleben der Neugriechen 102. 130.

tTber die Bedeutung des Worts cpnyog, mit dem
die Eiche des dodonaeischen Kults so oft bezeich-

net wird, vgl. zuletzt P. Kretschmer Einleitung

in die Geschichte der griech. Sprache 65, 1. Cber
das aus einem mit erbeuteten Waffen umhangenen
Eichenstamme bestehende Tropaion s. Wagler a.

a. 0. 20 und unten.

Pausanias bezeichnet VIII 23, 5 als den alte-

sten heiligen Baum die im Heiligtum der sami-

schen Hera gepflanzte yWyo?, eine Weidenart, welche
die Attiker ayvog nennen, und die unserem Keusch-
lamrn entspricht. Der auch heute in Griechen-
land und Kleinasien nocli weit verbreitete Strauch
ist im Altertum namentlich mit solchen Gottheiten

in Beziehung gesetzt, welche als Schiitzer and
FOrderer der kflrperlichen Gesundheit verehrt wur-
den, da das Keuschlamm in der Medicin viel ver-

wandt wurde. Namentlich Frauen gebrauchten
Blatter und Zweige des Keuschlamms, um sich

ihre Keuschheit zu bewahren. wie z. B. die athe-

nischen Frauen wahrend des Thesniophorienfestes

sich aus diesem Grunde solche Zweige in ihr Bett
legten. So ist es nur nattirlich, dass den Gottinnen,

die in besonders naher Beziehung zu dem Ge-

schlechtsleben der Frauen stehen, wie Hera und
Artemis, das Keuschlamm heilig war, dass z. B.

die samische Kultlegende auch dichtete, Hera sei

unter einem Lygosstrauche geboren worden (Paus.

VH 4, 4). Denn es ist etwas durchaus GewOhn-
liches, wenn die Kultlegende erzahlt, dass ein Gott
unter dem ihm geweihten Baume geboren sei,

oder dass er dort dem von ihm erwahlten Weibe
in Liebe genaht sei, wie das von der beriihmten

Platane des Zeus bei Gortyn auf Kreta erzahlt

wurde, deren Abbild man auf kretischen Munzen
zu finden glaubte (dagegen Svoronos Rev. beige

de numism. 1894, 1).

Eine sehr grosse Bolle im Kult spielt der 61-

baum, sowohl der wilde [xoxtvog), wie der cdle

{eXaia), beide von unverwiistlicherKraft und grosser

Triebkraft. tTber ganz Griechenland ist seine Kul-

tur verbreitet, und so finden wir ihn in verschie-

denen Gotterkulten, am bedeutsamsten aber ver-

wandt in denen des Zeus und der Athene. In

Delos streitet er mit dem heiligen Palmbaum um
den Vorrang ; den Palmbaum umfasst die kreisende

Leto; aber von dem delischen Olbaum berichtet

Kallimachos Hymn. IV 321, dass kein Schiff an De-

los vorubergehe, ehe man sich nicht um den Altar des

Apollon unter Schlagen springend gewunden habe
und in die Rinde des Olbaums bei zuriickgewand-

ten Hiinden eingebissen habe. Das hangt mit der

kathartischen Wirkung auch dieses Baumes zu-

sammen ; denn es ist vor allem die Pfianzenwelt,

der die Kraft der Reinigung und Slihnung (Diels
Sibyll. Blatter 120) in erster Linie beiwohnt. So

hatte z. B. die Feige eine hervorragende Bedeu-

tung in kathartischen Kulten, sie gait geradezu

als fiys/Aoiv. xov xa&aQeiov fliov (Magnes bei Athen.

HI 74 d). In Athen gab es am Wege nach Eleusis

eine isgd 2vxf) genannte Gegend, wo der grosse

Mystenzug Station zu machen pflegte. Hier haftet

die Sage von Phytalos, den Demeter mit der Feigen-

kultur beschenkt, und welcher — eine Hypostase

des Poseidon Phytalmios — der Gentilgott des

Geschlechts der Phytaliden wurde (Toepffer Att.

Genealogie 247). An verschiedenen Suhnfesten

werden die Feigen als Reinigungsmittel verwandt,

so an den Plynterien (Toepffer 135) und Thar-

gelien (Toepffer 249). Wir finden sie danp
namentlich in den Kulten der Demeter und des

Dionysos , zweier Gottheiten , die mit Kathartik

und Feldkultur eng verbunden sind.

Der Lorbeer ist in erster Linie mit dem Kult

des Apollon verwachsen , vor allem mit dem des

pythischen, dessen erster Tempel in Delphoi ganz

aus Lorbeerreisern gewesen sein soil, die man aus

dem thessalischen Tempe geholt habe (Paus. X
5, 9; s. o. Bd. II S. 110). In verschiedenen Kul-

ten trug Apollon den Beinamen des AatpvaTog oder

Aa<pvrj<poQog (s. o. Bd. II S. 46; zu streichen ist

da jetzt aber nr. 5, das Heiligtum der Kephaliden

zwischen Athen und Eleusis, da das heutige Kloster

Dafni seinen Namen nur als Filial der Ilavayia

rfje AdyvTjs in Constantinopel erhalten hat: Revue
archeol. in ser. tome XXII 1893, 246). Nament-
lich aber in kathartischen Kulten des Apollon ist

der Lorbeer von grosser Bedeutung, da ihm lustrale

Kraft innewohnt; im Gegensatz zur chthonischen

Olive steht er stets im Dienste der uranischen

Gottheiten: Diels Sibyll. Blatter 120.

Spielt der Baum eine so hervorragende Rolle

im griechischen Kultus (vgl. auch Phaedrus fab.

HI 17. Plin. XH 3), so bedarf es keiner Er-

klarung mehr, warum auch seine einzelnen Teile

bei so vielen sacralen Handlungen verwandt wer-

den ; ist der Baum heilig, so ist auch heilig alles.

was von ihm kommt, die Frucht, welche den Got-

tern auf dem Altar geweiht wird, der Zweig, den

der Verfolgte in der Hand hat, um von den Got-

tern Schutz zu erflehen , und der Blatterkranz.

den sich der Opfernde auf das Haupt setzt. Die

Bekranzung ist eine religiose Sitte, welche, wie

v. Wilamowitz Herakles 2 II 156 sehr richtig

bemerkt hat, die Weihung des bekranzten Gegen-

standes bedeutet. Sic durchdringt vom Anfang
des 6. Jhdts. an das ganze Leben der Hellenen,

165 Baumkultus Baumkultus 166

•wahrend sie dem Epos noch fremd ist. Der Priester

setzt sich den Kranz auf das Haupt und erhalt

deshalb in hellenistischer Zeit (namentlich in Klein-

asien) den Titel arsqpavn<p6Qog. Die Blatter des

Kranzes werden von den Baumen gewahlt, die den
einzelnen Gottern heilig sind; Lorbeer-, Eichen-
und Olbaumkranze spielen die Hauptrolle. Auf
die Altare werden die ersten Friichte des Herbstes
gelegt, und wie die ganzen Baume mit Binden
und Kranzen geschmiickt werden , so auch der '.

«inzelne Olbaumzweig, der als Eiresione in Athen
an den Pyanepsien von Haus zu Haus getragen
wurde und der schwerlich mehr vorstellt als ein

Opfer von den Gaben des Herbstes (anders Usener
Gfltternamen 284). Mit der Eiresione vergleicht

Furtwangler Arch. Anz. 1892, 106 das Zweig-
tiindel der eleusinischen Mysten; vgl. auch F.

Hauser Philologus LIV 1895, 389.

Aber nicht nur mit Binden , Kranzen und
Weihgeschenken tritt der Fromme an den Baum

!

heran, in welchem das Numen der Gottheit wohnt.
Des Gottes Wille sucht er durch das Los zu er-

griinden. Mit dem B. ist das Baumorakel un-

zertrennlich verbunden, nicht nur im griechischen

Gottesdienst, sondern auch sonst bei den Indo-

germanen. Denn das deutsche Wort los (althd.

Muz) entspricht dem griechischen Worte xladog.

Die Zweige des heiligen Baumes werden abge-

fcrochen, Baumsfcabchen sind die altesten Lose (vgl.

0. Schrader a. a. 0. 404); die Worte xlav, ',

xXddog, xla>v, xlfjQog gehoren eng zusammen. Die
deutlichste Beschreibung eines Baumorakels ver-

danken wir Tacitus Germania 10 , welcher das

Losen der Germanen mit Baumstabchen also be-

schreibt : auspicia sortesque ut qui maxima obser-

vant, sortium eansii-etudo simplex, oirgam fru-

giferae arbori decisam in surculos amputant,
eosque notis quibusdam discretos super candi-
dam vestem temere ae fortuito spargunt. mox,
si publice comulitur, sacerdos cicitatis, sin pri-

vatim, ipse pater familiae, preeatus deos cadum-
que suspiciens, ter singulos tollit, sublatos secun-
dum impressam ante notam interpretatur. Ahn-
lich verfuhr die Mantik der Skythen, von welcher
Herodot. IV 67 berichtet, und dass das Baum-
orakel der Griechen auf demselben Princip be-

ruhte, wurde allein schon der urspriingliche Sinn
des Wortes dvaigecr beweisen, das zuerst Lobeck
Aglaophamus II 814 durch das lateinische sortes

tollere richtig wiedergegeben hat; vgl. Bergk!
Gr. Litteraturgesch. I 334. Rohde Psyche 345.

Von den Skythen erzahlt Herodot a. a. 0., dass sie

weissagen, indem sie von den Stiibchen je eines

hinter das andere legen. Dieser Brauch hat seine

nachste Analogie mit dem Verfahren der ROmer,
wenn anders wir aus der Bedeutung des Wortes
sors (von serere — reihen) diesen Schluss zu ziehen

berechtigt sind. Bei den Germanen und Griechen
kam es auf die Marken an, mit denen die einzel-

nen Stiibchen bezeichnet waren. Der Wahrsagende (

Iiob sie in die HOhe und Verkiindete dann den
Willen des Gottes. Bei den Skythen scheint da-

gegen das Losen dem Kartenlegen ahnlich ge-

wesen zu sein. Bei dem Orakel der Fortuna in

Praeneste fanden Lose aus Eichenholz Verwen-
dung, die sog. sortes Praenestinae; denn besonders

der Eiche wohnt eine prophetische Kraft inne;

nicht minder aber auch dem Lorbeer, und so waren

zwei Zeichenorakel in Griechenland namentlich be-

ruhmt, das dodonaeische und das delphische. In

Dodona freilich scheint das Zeichenorakel erst in

spiiterer Zeit aufgekommen zu sein. In der alte-

sten Zeit weissagten die Priester aus dem Rauschen
der Zweige der heiligen Eiche und dem Rauschen
des Wasserquells zu ihren Fiissen, Preller-Ro-
bert Gr. Myth. 1.4 124. Dagegen ist das Zeichen-

orakel in Delphoi uralt; es ist jedenfalls viel alter

als die dort spater mit so grossem Erfolge ge-

pflegte Inspirationsmantik , Rohde Psyche 345.

Der Baum ist festgewurzelt an das Erdreich,

auf dem er steht; er ist mit der Erde fest ver-

bunden. So bewacht ihn auch die Schlange, das

Tier, welches alles Chthonische am besten bezeich-

net. Vgl. die Milnze von Myra in Kilikien bei

Svoronos a. a. 0. 24. Die Sage erzahlt oft

von Baumen, welchen eine -Schlange als Hilterin

beigesellt ist, so von der Schlange des Hespe-

ridenbaumes, an dem die goldenen Apfel hangen,
die Herakles holen muss, von der Schlange der

Areseiche in Kolchis, welche Iason mit Medeias
Hiilfe besiegen muss, ehe er das goldene Vlies

entfiihrt, von der lernaeischen Hydra, die unter

einer Platane beim Quell Amymone haust. Na-
mentlich diese drei Baumschlangen sehen wir auf

Bildwerken aller Art dargestellt. Vor allem fin-

den wir die von Schlangen bewachten Baume
aber da, wo ihre Beziehung zur Unterwelt, zu

Tod und Grab deutlich ist. Denn die Sitte,

Baume um das Grab zu pflanzen, ist uralt und
schon durch Homer II. VI 419 bezeugt; um das

Grabmal des Eetion haben die Bergnymphen sel-

ber die Ulmen gepflanzt. Sie hat sich durch
das ganze Altertum erhalten und findet sich noch
heute in Griechenland und in Kleinasien, nament-
lich bei den Grabern von vornehmen Tvirken oder

mohamedanischen Heiligen; vgl. v. Warsberg
Wallfahrt nach Dodona 52. Ganze Haine legte

man um das Grab an, in dem frommen Glauben.

dass sie den Seelen der Verstorbenen ein freund-

licher und angenehmer Aufenthalt waren, vgl. das

Epigramm beiKaibel 546, 14 (6<pga xai Iv 'Aidr/

tsquvov ixoim totiov) und Rohde Psyche 212. Pla-

ten leg. XII 947 D verlangt ausdriicklich die An-

pflanzung eines Hains, und wehe dem Menscheu,

der es wagt diese heiligen Baume anzufassen und
zu verletzen. Todesstrafe verhiingt iiber einen

solchen Grabesschander geradezu ein athenisches

Gesetz (Aelian. v. h. V 17), und auf einer Leky-

thos aus Eretria (Arch. Jahrb. VI 1891 Taf. 4)

wird nichts anderes dargestellt sein als ein Jung-

ling, der von zwei grabhfltenden Schlangen ver-

folgt wird, weil er durch die Wegnahme des auf

dem Grabe befindlichen Blatterschmucks den Gra-

besfrieden gestOrt hat. Vor allem auf Grabsteinen

und Totenmahlreliefs erscheint oft der von der

Schlange umwundene Baum, vgl. z. B. Boet-
ticher Baumkultus 204 nr. 63.

Mit dem B. ist auch oft die Errichtung des

Tropaions in Verbindung gesetzt worden, das uns

vom 5. Jhdt. an in Litteratur und Kunst oft be-

gegnet und das in seinem Wesen nnverandert das-

selbe geblieben ist, bis in unsere Tage hinein.

Benndorf hat in seiner schonen Untersuchung
iiber das Tropaion , mit welcher er G. T o c i -

lescos VerOffentlichung iiber das Monument von

Adamklissi (Tropaeum Traiani) 127ff. geschmiickt
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hat, nachgewiesen, dass die Sitte gewiss nooh viel

alter und wahrscheinlich ein Eigentum des dori-

schen Stammes ist, da wir sie zuerst am meisten

in der Peloponnes verbreitet linden. Zeus Tro-

paios ist es vornehmlich, dem die Waffen des er-

schlagenen Kriegers geweiht werden. Benndorf
hat gezeigt, dass der Sinn des Tropaions in der

uralten griechischen Vorstellung zu finden ist, dass

der Mensch die unheimliche Wirkung der Psyche
furchtet, dass er alles vernichtet und verbrennt,

was an den Toten erinnert, und dass er so auoh
die erbeuteten Waffen des Peindes unschadlich

macht, welche dem hochsten Gotte geweiht als

ein wirksames Apotropaion auf dem Pelde an
einem Baumstamm aufgehangen werden. Nicht
also auf diesen Baumstamm kommt es an, welcher

dem Waffenschmuck nur als Stlitze dient; sondern

es kommt einzig und- allein auf die Waffen an.

Es ist lediglich eines Dichters Wort und kein

Zeugnis, das wir fur die sacrale Bedeutung des

Tropaions irgendwie verwenden diirfen, wenn Euri-

pides Phoiniss. 1250 die Gefahrten zu Polyneikes

sagen lasst: IloXvveixsg , sv ool Zr/vog ogdmoai
fSQSxas tQoxaiov "Agyei t evxXsa dovvai Xoyov (vgl.

Eurip. Heraclid. 936). Auch Overbeck, dessen

Arbeit sonst einen grossen Portschritt uber Boet-
tichers Werk bedeutet, hat dies a. a. 0. 138
verkannt. Mit dem B. hat die Errichtung des

Tropaions nichts zu thun, Benndorf a. a. 0. 133.

Niemand wird die grosse Bedeutung verkennen,

:

welche der Baum im Gottesdienst der Griechen
und Romer spielt. tfberall wird er heilige Haine
und Baume finden, Friichte und Zweige bei Kul-
tushandlungen verwandt sehen; aber von einem
wirklichen B. im Altertum kann nicht die Rede
sein. Der lebendige Baum mit semen Zweigen
und Asten ist nie ein Fetisch gewesen und hat
nie das Kultbild eines Gottes dargestellt. Er
war auch den Alten kein toter Gegenstand; die

Gottheit lebte in ihm wie in einem Tempel, und <

sobald sie den unendlichen Segen erkannten, der

von Baumen und Strauchern taglich ausging, so

haben sie besonders wichtige Baumarten bestimm-
ten Gottern zugeeignet und ihre Zweige und Blatter

in vielen Kulthandlungen verwandt.

Litteratur: Eschenbach De consecratis gen-

tilium lucis, Diss. acad. Ill 133, Norib. 1705. Blum
De derdgooefteia gentium, Lips. 1711. Dresler
De lucis religioni gentilium destinat., Lips. 1720.

Boetticher a. a. 0. K. B. Stark Mytholog.

)

Parallelen. Erstes Stuck. Die Wachtel, Sternen-

insel und der Olbaum im Bereiche phoinikischer

und griechischer Mythen, Ber. der saechs. Gesellsch.

der Wiss. 1856, 82. Overbeck a. a. 0. Mann-
hard t a. a. 0.; Mythologische Forschungen heraus-

gegeben von H. Patzig 1884. Banmeister Denk-
maler des klass. Altertums I 295ff. Murr Die
Pflanzenwelt in der griech. Myth. 1890. Prazer
The golden bough, London 1890. Wagler a.

a. 0. und Programm von Wurzen 1891. Diete-<
rich Abraxas 98. R. Waentig a. a. 0. Weniger
Der heilige Olbaum in Olympia, Progr. Weimar
1895. Usener Gfltternamen 280. Vgl. auch K.
Weinhold Zur Geschichte des heidn. Ritus, Abh.
Akad. Berl. 1896 (an verschiedenen Stellen).

[Kern.]

Baumwolle. Antike Nomenclatur. Unse-
rem Worte .Baumwolle' entsprechen in erster Linie

die antiken Bezeichnungen ggtov (ep. und ion.

eXqiov) dad 1-vXov (vgl. Herod. Ill 47. 106. VII
65. Pollux VII 75; Theophr. h. pi. IV 7, 7:

divdga sQiocpoQa) und lana arborea (Plin. n. h.

XII 38 : arbores lanigerae). Der wirkliche Name
der B.-Pflanze bei den Hellenen und Romern war
gossypinus (Ableitung unsicher, vgl. Leunis
Synops. II. 3 II 322, 14) oder gossipion (gossy-

pium) oder £vlov (= lignum, Plin. n. h. XII
1 39. XIX 14), vollstandig igidfykov ;

vgl. Digest.

XXXII 70, 4. 9. Die Sanskritbezeichnung fur

,Baumwollenstrauch' ist karpasi, fur .Baumwolle'

karpasa, vgl. Br an des fiber das Zeitalter des

Geogr. Eudoxos. Uber die antiken Namen und
die geographische Verbreitung der B. im Alter-

tum, Leipzig 1866, 102 (= 5. Jahresber. des Vereins

von Freunden d. Erdkunde in Leipzig, 1865, 91ff.).

Murr Die Pflanzenw. i. d. gr. Myth. 206. Dieser

Name scheint schon friihe nach Spanien gedrungen
) zu sein, wahrscheinlich durch die Phoinikier (vgl.

Hehn Kulturpfl. u. Haustiere 5 147), wo bei Tar-

rakon ein Stoff fabriciert wurde, der den indi-

schen Namen earbasus fiihrte. Plinius , der so-

gar zu glauben scheint, dass die earbasa in Spanien
erfunden seien, ruhmt ihre tenuitas mirabilis
(n. h. XIX 10). Ubrigens ist bei der Deutung
des griechischen xaQxaoog, lateinisch earbasus,
die grosste Vorsicht geboten, vgl. Brandes a. a.

0. 102f. Die Alten haben keineswegs immer die

Stoffe scharf unterschieden, so dass die Zahl der

Stellen, wo mit dem eben genannten Worte
zweifelsohne die B. gemeint ist, relativ klein ist.

Immerhin sind Stellen wie Strab. XV 719. Peripl.

mar. er. 41. Schol. Aristoph. Lys. 733 (736).

Curt. VIII 9, 21. 24. Lucan. Ill 239 nicht miss-

zuverstehen und gehen mit Sicherheit auf die B.,

mindestens aber auf ein feines orientalisches Ge-
webe, wie Musselin oder Nanking, welches viel

B. enthalt, vgl. Ritter Erdk. IV 1, 436. An
zahlreichen Stellen bedeutet xagnaaog oder ear-

basus ganz allgemein so viel wie Zeltbekleidung,

Vorhang, Segel, feiner Stoff, Charpie u. dergl.,

ohne dass sich Speeielleres uber die Art des Stoffes

erschliessen lasst. Da die Alten dazu neigten,

in der B. eine Ait Leinen zu erblicken (Plin. n.

h. XIX 14. Prop. IV 3, 64 : earbasa Una) , so

sind unter xdgjiaoog sicher oft genug Flachs-

producte zu verstehen. In den semitischen Sprachen
heisst die B. nach Josephus (ant. Iud. Ill 153)
Keton, xs§a>v; davon franz. eoton, engl. eotton,

ital. cotone oder bambagio (bambagia), hebr. ke-

tonet, arab. kutn. Viel gestritten worden ist fiber

die Bedeutung von fliooog oder byssus. FoTsters
Ansicht (Liber singularis de bysso antiquorum,
London 1776), wonach byssus allenthalben mit
B. identisch sei, muss nach den Auseinander-
setzungen von Yates Textrinum antiquorum,
London 1843, 267ff. fur widerlegt gehalten wer-

den, wenn auch nicht alle Argumente, die Yates
vorbringt, ohne weiteres zu unterschreiben sind.

Wenn er z. B. sagt, bei Herodot (VII 181), wo
ein Verwundeter verbunden wird mit Streifen

oirdovog ftvooivrjg , kOnne dieser Ausdruck nicht

auf die B. gehen, weil letztere zu solchem Zwecke
unbrauchbar sei. so ist dem entgegenzuhalten, dass
nach den allerneuesten Erfabrungen auf dem Ge-
biete der Heilkunde aus B. bereitete Watte sich

als Verbandmittel gut bewiihrt und hinter der
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leinenen Charpie nicht wesentlich zuriicksteht.

Am uberzeugendsten wird die Annahme alterer

Natur- und Altertumsforscher , wie Forster,
Heeren, Bottiger, Hartmann, Sprengel,
Blumenbach u. s. w., fivooog bedeute durch-
weg ,B.', widerlegt durch die chemische und mi-
kroskopische Untersuchung der Zeugstreifen, mit
denen die alten agyptischen Mumien umwickelt
sind. Mit den besseren Hiilfsmitteln der neueren
Wissenschaft ist namlich (vgl. Yates a. a. 0.
256- 264gegen Rosellini Monumenti II 1 , 333ff.)

das gesicherte Resultat gewonnen worden, dass
sich bei den alleraltesten Dynastien der Stoff als

Schafwolle, von der 12. Dynastie an aber als

Leinfaser darstellt, nicht als B. ; vgl. Brngsch
Allgem. Monatsschrift 1854, August 633. Hehn
Kulturpfl. 5 136. Die Streifen aber, die zum Um-
wickeln der Mumien gebraucht wurden , nennt
Herodot (II 86) zsXauoveg otvdwog fivooivvg; vgl.

Joseph, a. a. 0. Daraus ergiebt sich unzweifel-
haft, dass wenigstens Herodot mit B. eine Art
Leinen bezeichnet hat, vgl. Lassen Indische Alter-
tumsk. I 250, 2. Alles in allem ist die Deutung
des byssus als ,feines Leinen'. bezw. feiner gelb-
licher Flachs entschieden vorzuziehen (vgl. Poll.

VII 75. Paulin. ad Cytherium in Max. bibl. patr.

VI p. 264. Philo de somn. I 37. Isidor. orig.

XIX 22, 15. 27, 9. Philostr. vit. Apoll. 20. Yates
a. a. 0. 274ff.), nur dass, wie so oft, wenn es

sich mi antike Terminologie handelt, irrtumlich
byssus hie und da auch einmal gesagt worden
sein mag, wo man die B. meinte: es ist also ein

wechselnder Sprachgebrauch anzunehmen. ,Baum-
wollstoffe und feines Linnen mCgen in Sprache
und Verkehr nicht immer unterschieden worden
sein' Hehn a. a. 0. 137. Oft genug mSgen auch
gemischte Stoffe in der Weise hergestellt worden
sein, dass die Einschlagfaden aus B. bestanden,
dagegen die Aufzugs- oder Kettenfaden aus Lein-
wand. Eine in Iudaia gezogene fivooog-kxt war
ubrigens weder Flachs noch B. ; Naheres dariiber

bei Movers Die Phonizier II 3, 1 p. 218f. Uber
die Bedeutung von fivaaog handelt mit erschOpfen-
der Benutzung der alten Litteratur eingehend und
besonnen Brandes a. a. 0. 96ff. ,In Hellas und
Rom einheimisch und in der Bedeutung sicher
war daher der Ausdruck ftvooog jedenfalls nicht,

obwohl man annehmen darf, dass derselbe in den
meisten Fallen (richtiger ware: ,in manchen Fallen')

auf dieB. bezogen werden darf; Brandes a. a. 0.

100; mehr s. unter Byssos. Das Wort liimm hat
in der Hauptsache entschieden einen Leinenstoff,

bezw. ein Flachsfabricat bezeichnet, Aber man
nahm es nicht immer allzu peinlich damit. So be-

deutet vestes lineae bei Plinius n. h. XII 25 ohne
Zweifel .baumwollene Kleider'. vgl. Plin. n. h.

XIX 14. Arrian. Ind. 16. Gegen die zwar geist-

reiche, aber unhaltbare Vennutung Ritters, aiv-

dd)v und d&orrj (d§6viov) bezeichneten beide aus-

schliesslich die B., das erste Wort kame von Sin-
dhu = Indus, und ddavtj gehCre zu arabisch kutn
(= Coton, Kattun), so dass die Ware benannt
ware nach dem Orte ihrer Entstehung, bezw.
nach ihrem Handelswege, wandte sich mit Recht
schon Movers Die Phonizier II 319; vgl. Mar-
quardt Privatl. 472. Denn abgesehen davon,
dass namentlich die letztere Etymologie bedenk-
lich erscheinen muss, steht fest, dass beide Worte

vielmehr ganz allgemein ,ein Stiick Zeug oder
Tuch' bedeuten, nicht selten insbesondere auch
fertige Stiicke, z. B. die Art eines Kleidungs-
stiickes, nicht aber den Stoff. Letzterer kann
allerdings bei genannten Worten auch B. sein (so

notwendig bei Theophr. h. pi. IV 7, 7. Strab.
XV 693), aber ebenso oft etwas ganz anderes,

z. B. Linnen (Auson. ephem. parecb. 2: lintea

sindon) oder Byssus oder Pinnafaser
;
vgl. Bran-

des a. a. 0. 105. Naeh Strabon (a. a. 0.) wurden
aus der indischen B. die «vr\xgioi oirdovsg gewebt
(schon und fein gewebte Stoffe), vgl. Eustath.
ad Dionys. Perieg., Geogr. Gr. rain. II 400. 620.

Theophr. a. a. 0. : if rag mvdovag v<paivovot,

Die im Periplus des roten Meeres mehrfach er-

wahnten indischen aivdSvse und 6&6vai werden
natiirlich in der Hauptsache ftir B.-Zeuge zu halten
sein. fiber die 6&6vn bei Homer vgl. Hehn
139.

B eschreibung der Pflan ze. Die B.-Staude
(Gossypium L.) gehort in die Familie der Mal-
vaceen und ist die Erzeugerin einer der wichtig-

sten Waren des Welthandels. Sie ist ausgezeichnet
durch die von langen , fadenfOrmigen Haaren
(B.) eingehiillten

,
erbsengrossen Samen in einer

3—5klappigen, walnussgrossen Kapsel. Zur Zeit

der Reife quillt die Wolle als flaumartiger, fase-

riger Stoff (lana, lanugo) aus der Kapsel hervor

und dehnt sich bis zur Grosse eines Apfels aus.

Sind die Kapseln aufgesprungen , so werden sie

abgepfluckt und getrocknet, die weisse (bis gelbe)

B. wird herausgenommen , mittels Walzen von
den Samen gereinigt und kommt alsdann in den
Handel, Theophr. h. pi. IV 4, 8. 7, 7. Strab.

XV 698f. Poll. VII 75. Arrian. Ind. 16. Plin.

n. h. XII 25. 38. 39. XIX 14. Ihre Arteri sind

teils Straucher, teils ausdauernde oder haufig

nur einjahrige Krauter und werden jetzt in den
warmeren Landern der ganzen Erde angebaut;
vgl. Leunis Synops. II. Teillis § 515, 11. Lenz
Bot. d. a. Gr. u. R. 637. Die Hohe, die von den
B.-Gewachsen erreicht wird, ist je nach der Art
(Gossypium herbaceum und arboreum) und je nach
den Boden- und Klimaverhaltnissen sehr ver-

schieden; daher auch die Alten teils von SevSga
reden (arbores) — dsvdgor bezeichnet oft bios

,hohes Gewachs' — teils von frutices. Der Aus-
druck severe, den Plinius n. h. XII 25 gebraucht,

passt offenbar nur auf die B.-Staude. Die Blatter

sind nach Theophrast und Plinius den Wein-
blattern ahnlich (passt auf Gossypium herba-

ceum). Die Frucht wird hinsichtlich der Form und
GrOsse mit einer walschen Nuss verglichen (Poll.

VH 75. Plin. n. h. XIX 14) oder mit einem Apfel

(Theophr. h. pi. IV 7, 7. Plin. n. h. XIX 15) oder

mit einem Kurbis von der Grosse einer Quitte

(Plin. n. h. XII 38. XIX 15); vgl. Billerheck
Flora class. 177.

Heimat und Verbreitungsbezirk. Ill 106
erzahlt Herodot von Indien : ,Auch tragen daselbst

die wilden Straucher als Frucht eine Wolle, die

an Feinheit und Gftte weit uber die Schafwolle

kommt; wie denn auch die Indier von diesen

Baumen ihre Kleider haben'; ahnlich VH 65. Plin.

n. h. XII 39. Varro bei Serv. Aen. I 649. Philo-

strat. vit. Apoll. HI 15. Mela HI 62 : lanas silvae

ferunt (in Indien). Die B. gait also schon zu
Herndots Zeit mit vollem Rechte als ein Product
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Ostindiens, welch letzteres als die urspriingliche

Heimat des Strauches zu gelten hat; Theophr.

h. pi. IV 7, 8. Strab. XV 693. Peripl. mar. erythr.

41. Philostr. vit. Apoll. II 9 (vgl. Phot. bibl.

p. 324 Bekker). Poll. VII 75. Brandes a. a.

0. 109. Nur im tropischen Asien und Africa

fand sich die B.-Staude urspriinglich wild. Sie

verlangt ein feuchtwarmes Klima mit einer mitt-

leren Temperatur von 15—20°. Gossypium her-

baceum L. wachst noch jetzt in Ostindien wild, 10

wahrend Gossypium arboreum L. sein Vaterland

im tropischen Africa hat, wo es (z. B. in Ober-

agypten, Abessinien nnd Oberguinea) noch jetzt

wild vorkommt; vgl. Leunis Synops II. Teil 13

§ 324 , 4, 2. Ganz besonders reich an B. Ge-

wachsen war die im arabischen Meerhusen ge-

legene Insel Tylos, deren B.-Producte den indi-

schen sogar vorgezogen wurden; Theophr. h. pi.

IV 7, 7. Plin. n. h. XII 38. Ferner Persien,

Palaestina (Herzog-Plitt Realencyclopadie 120
116. VIII 33. Hehn 137. Movers Die Phoni-

zier II 219), Arabien (Theophr. a. a. 0. Plin. n.

h. XIX 15 — eine B. tragende Baumart in Arabien

hiess cyna, nach Forster eine Bombaxart, Plin.

n. h. XII 39 —), Athiopien (Verg. Georg. II 120.

Plin. n. h. XIII 90) und Agypten (Plin. n. h. XIX
14. Poll. a. a. 0. Brandes a. a. 0. 101). Die

Stadt Hierapolis in Koilesyrien (Plin. n. h. V 81.

89) hiess mit einem alten einheimischen Namen
Mabog oder Bambyke = Baumwollenstadt

,
vgl. 30

Forbiger Alte Geogr. II 85. 643 (Bombyx zend.

pembeh wird nicht nur vom Seidenstoff gebraucht,

sondern gelegentlich auch von seidenartiger B.,

z. B. Plin. n. h. XIX 14). Sicherlich hat sich

die B.-Kultur von Indien aus auf dem Seewege

westw'arts verbreitet (nach Vorderasien und Europa).

Die Grieehen erhielten die feinsten Musseline aus

dem Gebiete des Ganges. In erster Linie sind

es sicher die Phoinikier gewesen, welche den An-

bau der B. allenthalben an den Kiisten des Mittel- 40

meeres, librigens vielleicht auch im Gebiete von

Karthago , unternahmen. Bald heferte auch die

Insel Kos vorziigliche Gewebe, und auf Malta er-

richteten die Karthager Manufacturen, deren weiche

und feine Stoffe sie den africanischen Volkern zu-

fiihrten. In Agvpten war um 550 v. Chr. die

B.-Weberei bereits kunstreich ausgebildet. Die

Grieehen erlangten eine genauere Kenntnis der

B. wahrscheinlich erst durch die Orientzuge Ale-

xanders d. Gr.; wenigstens ist vor dieser Zeit das 50

griechische Wort xaomoog, das dem sanskritischen

karp&sd nachgebildet ist ,
nirgends zu finden.

Auch die ROmer sind, wenngleich viel spater (wohl

erst seit den asiatischen Kriegen, etwa 190 v. Chr.)

mit der fiberaus niitzlichen Kulturpflanze bekannt

geworden. Der erste ROmer, der das Adjectiv ear-

basinus gebraucht, ist der Komiker Caecilius

Statins (bei Non. p. 548, 14). Gossypium her-

baceum L. heisst neugriechisch to Bafi/Sdxt (vgl.

Fraas Synops. pi. fl. cl. 102)— pelasg. pumbak, 60
-ku und kar'ikU, -ca die Samenkapseln. Die B.

wird jetzt in Griechenland haufig und im grossen

kultiviert, namentlich in Boiotien, hei Lamia,
Misolungi, Argos, in Messenien, auf Andros und
Aigina. Leider ist die B. zumeist kurzstaklich

und von geringer Qualitiit; vgl. v. Heldreich
Die Nutzpfl. Griechenlands 52; Pflanzen d. att.

Bbene = Griech. Jahresz. Heft V 596. Ob, wie

manche annehmen, schon im alten Elis die B.-

Staude kultiviert worden ist, muss dahingestellt

bleiben, da aus Pausanias VT 26, 6 (25, 5) wegen
der Unsicherheit der Nomenclatur etwas Bestimm-

tes leider nicht zu erschliessen ist.

Verwendung. Da die B.-Pflanze im Alter-

tum rorzugsweise in Ostindien und Oberagypten

heimisch war, werden wir nicht fehl gehen mit der

Annahme, dass auch die Fabrication, wenngleich

keineswegs ausschliesslich, so doch in der Haupt-

sache, wenigstens in der allerfriihesten Periode, an

Ort und Stelle erfolgt ist. Ein grosser Teil der B.

diente schon im rohen Zustand zum Polstern, Wat-
tieren, Verpacken u. s. f. Der grSssere Teil indessen

wurde gesponnen und entweder als Gam oder

zum Wehen verschiedener Zeuge verwendet. Leider

erfahren wir weder iiber die Behandlung des Roh-

stoffes noch fiber das Spinnen und Weben Ge-

naueres. Dass die B. als Eohmaterial auch massen-

haft aus Indien exportiert wurde, steht fest; zu

Gam gesponnen ward sie besonders in Ozone und
Thina

;
vgl. Peripl. mar. erythr. 49. 64. In dem

uralten Kulturstaate Agypten, wo die B. sehr

hoch geschatzt wurde, fertigte man aus ihr Kleider

fur die agyptischen Priester (Plin. n. h. XIX 14).

Joseph erhielt von Pharao als Geschenk ein baum-

wollenes Gewand. Schon im 6. Jhdt. fand in

Agypten die B. kunstreiche Verwendung. So be-

richtet Herodot (III 47), der Konig Amasis habe den

Lakedaimoniern einen Brustharnisch geschenkt,

in dem jeder Faden
,

obgleich selbst fein , 360
Faden (wohl mit Rucksicht auf die rund 360 Tage
des Jahres) enthalten habe, die einzeln zu erkennen

gewesen seien. In dem Harnisch seien Tier-

flguren eingewebt und er sei ausgeschmiickt ge-

wesen mit Gold und B. (eloiowi and %vXov). Die

alten Indier hekleideten sich teils mit Leinen,

teils mit B.
;
vgl. Herodot. Ill 106. Arrian. Ind.

16. Serv. Aen. I 653. Mela in 63. Strab. XV
719. Plin. n. h. XII 25. 39. Curt. VIII 9. Las-
sen Ind. Altertumsk. I 250. Die £vfovd ifidria.

der Inder, die ausser bei Herodot (VII 65 : eiuata

aito £vXcov Titutotrineva) in einem Ktesiasfragment

vorkommen (ed. Muller p. 84), werden wohl mit

Recht auf die B. bezogen, nicht auf den Baum-

bast. Ausser in Indien wurden B.-Fabricate he-

sonders in Arabien angefertigt, (iberhaupt in

den Kiistenlandern des persischen und arabischen

Meeres, vgl. Plin. n. h. XII 39. Peripl. mar. erythr.

36. In China scheinen zwar B.-Gewebe zu den

Zeiten des Kaisers Yao (um 2300 v. Chr.) her-

gestellt worden zu sein, aber dass die B. damals

schon in China kultiviert wurde, ist wenig wahr-

scheinlich, da die Chinesen noch sehr viel spater

B. aus Indien holten. Bedeutend waren Handel

und Industrie in der B.-Branche sicher auch hei

den Phoinikiern, ferner bei den Hebraeern und

Syriern. Tyrus und Sidon waren berfihmt als

Fabricationsplatze von B.-Zeugen. Es ist uber-

haupt unzweifelhaft , dass die meisten Kultur-

volker des Altertums sich nicht nur der Wolle

und Leinwand, sondern auch der B. zu Beklei-

dungsstoffen bedient haben; vgl. Brandes a. a.

0. 92. Weshalb hatten sie sich auch die in mehr
als einer Beziehung vorteilhafte Benutzung des

von der Natur bequem dargebotenen Faserstoffes

entgehen lassen sollen? Das griechische Wort
zvXrj bedeutet ,polsterartige Unterlage ,

Pfuhl,
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Unterbett, Kopfkissen u. drgl. Nun bedeutet aber

im Sanskrit tula soviel wie ,rohe B.' Darnach
liegt die Vermutung nahe, dass man vielfach im
Altertum allerlei Kissen und Unterlagen mit B.

gestopft haben wird. Dass die makedonischen
Soldaten auf dem Zuge Alexanders schon so ver-

fuhren, bezeugt Nearch bei Strabon (XV 693).

Die B.-Industrie scheint in ffirmlichen Fabriken
gebluht zu haben, so in Tralles in Karien, in

Antinoupolis in Agypten und im svrischen Da-
maskos; vgl. Ed. Diocl. XVIII 46." Selbst auf

Malta, einer phoinikischen Colonie, die spater in

den Besitz der Karthager gelangte, gab es weit-

hin bekannte Fabriken feiner Zeuge. Die Me-
litensia (sc. vestimenta) und vestis Melitensis

(darunter auch Decken, Teppiche u. drgl.) werden
von Cicero wiederholt erwahnt, z. B. in Verr. II

176. 183. IV 103 ;
vgl. auch Varro bei Non. p. 539,

27. Diod. V 12. Hesych. s. Mekirata. Wahr-
scheinlich bildete die B. einen Hauptteil des da-

selhst verarbeiteten Materials. In Hellas hat die

B.-Industrie keinesfalls friih bestanden. Sie scheint

iibrigens nur in Elis (Hauptfabrikplatz Patrai in

Achaia) von einiger Bedeutung gewesen zu sein,

vorausgesetzt , dass wir unter pvooog bei Pausa-

nias (V 5, 2. VI 26, 6. VII 21, 14) und Plinius

(XIX 21) die B. zu verstehen haben, was hier

zwar nicht unwahrscheinlich, aber doch nicht er-

wiesen ist. In der rfimischen Kaiserzeit gehorte

B. mit zu den Waren , die bei Einfuhrung nach
Italien versteuert werden mussten

;
vgl. Dig.

XXXIX 4, 16, .7.

Im allgemeinen vgl. Yates Textrinum anti-

quorum, Lond. 1843, 334— 354. Bliimner
Technol. I 187f. Marqu ardt Privatleben 470
—474. Ritter Uber die geogr. Verbreitung der

B. und ihr Verhaltnis zur Industrie der Volker

alter und neuer Zeit, Abh. Akad. Berl. 1851,

297—359. Brandes Uber das Zeitalter d. Geogr.

Eudoxos. Uber die antiken Namen und die geo-

graphische Verbreitung der B. im Altertum, Leip-

zig 1866, 71— 119. Boyle Culture and commerce
of cotton in India, Lond. 1851. Reybaud Le
coton; son regime, ses problemes, son influence

en Europe, Paris 1863. Todaro Relazione sulla

cultura dei cotoni in Italia, Rom 1878. J annas c h
Die europaische B.-Industrie, Berl. 1882.

[Wagler.]

Baunne, Ort in Thrakien an der Propontis,

12 Milien ostlich Perinthos, 10 Milien westlich

Selymbria, Itin. Hieros. 570, nach Kiepert N.

Atl. v. Hell. IX = Aavviov zeT/o; (Steph. Byz.).

[Oberhummer.]

Baunonia (?). Plin. n. h. IV 94 insulae com-
plures sine nominibus eo situ traduntur, ex qui-

bus ante Seythiam, quae appellator Baunonia
I var. Rauronia, Rauroniam, Raunomiam), unam
abesse diei eursu, in quam reris tempore flue-

tibus electrum eieiatur, Timaeus nrodiclit. Ge-

meint ist die Bernsteininsel Abalus oder Basilia i

(Plin. XXXVII 35) ; der Name ist nicht genannt,

denn B. (oder Raunonia?) bezeichnet wohl den

Kiistenstrich Skythiens, vor dem jene Insel liegt.

Miillenhoff Deutsche Altertumskunde I 476.

481. 483. Hergt Nordlandsfahrt des Pytheas

(Halle 1893) 33f. Andere (z. B. Holder Altkelt.

Sprachschatz s. v.) sprechen von einer Insel B.;

vgl. auch Zeuss Die Deutschen 269. [Ihm.]

BaTO (richtiger Bova) insula contra [Tra]gu-
rium, Plin. Ill 152; s. Boa. [Tomaschek.]

Bansiona, id est Drido (cod. A C, Orido B),

Ortschaft zwischen Tragurium und Praetorium
Caesaris in Dalmatia, Geogr. Rav. IV 16 p. 209,

12; die Tab. Peut. hat in gleicher Lage Lorano.
Arausione oder Arautzona (s. d.) darf schwerlich

verbessert werden, da dieser nOrdlichere Ort ohne-

hin zweimal verzeichnet erscheint, eher kommt
i Tariona eastellum Plin. HI 141 in Betracht, und
fiir Orido oder Drido etwa Rider, municipium
Riditarum (jetzt S. Danilo), Iiberhaupt lasst sich

die Namenhaufung zwischen Tragurium und Scar-

dona schwer entwirren. [Tomaschek.]

Bausta (Bavara, var. Bavora), ein von Ptol.

.Ill 1, 76 zwischen Aletium und Uientum ge-

nannter Ort der Sallentiner in Calabrien, vielleicht

identisch mit den Basterbini bei Plin. n. h. Ill

105. [Htilsen.]

I Bautai (Var. Baitai, Batai, Ptol. VI 16, 5),

ein hinterasiatisches Volk im Norden der emodi-

schen und serischen Gebirge, siidlich von dem
grossen Volke der Issedones und den ,pferdezuch-

tenden' Aspakarai bis zu den Ottorokorrai, durch

dessen Gebiet der Bautisos (s. d.) floss. Da die

Issedones die an der serischen Passage am Nord-
abhang des Nan . san gelegenen Oasen inne hatten,

die Aspakarai etwa in das Tsai . dam-Becken fallen,

und da der Name der indischen Hyperboreer Ut-
- tara-Kuru auf die zu hoher Kulturblute gelangten

sinischen Ansiedler von Ching.tu.fu in Sse.cuan
ubertragen worden sein mochte, so bleibt fur die

B. das Hochland zwischen dem Himavat und Nan-
.san oder das Quellgebiet des Ho und Kiang bis

zur Beuge des Dzang.bo iibrig. Der Tibeter

nennt sich und seine Nation Bod.ba (entweder

von bod ,zurufen, nennen' oder nach Schiefner von

phod ,stark sein, Macht haben') und sein Land
Bod.yul; die indischen Ausdriicke hiefilr lauten

i Bhota. Bhutia und Bhotanga; der Iranier mochte
das Volk Bauta benannt haben, was Marinos mit
Bavrai wiedergab. Die Ursitze der tibetischen

San.miao lagen im Nan. san; von da hat sich

diese Nation nach mehreren Richtungen verbreitet,

zumal nach Siiden bis fiber den Himalaya hinab,

in dessen Hochthalern sich zahlreiche vortibetische

Stiimme z. B. die Kirata zusammenpferchten.

Glieder der tibetischen Volkerwelt waren die alt-

berfihmten Issedones selbst, auch wohl die Pialdai

und Damnai (s. d.) siidlich vom Thign.san, ferner

die nach Westen ausgewanderten Tocharoi (skr.

Tukhara, sin. Yue.ci), und der im Quellgebiet

des Indus und Dzang.bo hausenden Chauranaioi

;

weite Raume des sterilen Hochlandes hatten die

nomadischen Khiang inne, die Kanka des indischen

Epos, ,haarreiche und Hornschmuck tragende Man-
ner', welche die als Fliegenwedel verwendeten Yag-

schwanze (skr. eamara) , ferner Felle , Bambus,
Eisen und Seidenstoffe den indischen Ffirsten zu-

fiihrten. In den tief eingeschnittenen Thalgebie-

ten des oberen Kiang und Yar. lung hausten den
sinischen Annalen zufolge die eigentlichen Bod
(sin. Fu) als Inwohner von ,sechs bis zehn Klafter

hohen Steinnestern' und als begeisterte Anhanger
des Ahnenkultus und der Daemonenverehrung (tib.

dpon ,Herr, Naturgeist'); von da aus eroberten sie

allmahlich das Hochthal des Dzang.bo und das

goldreiche Amazonenreich (skr. Stri-rdgya) bis La-
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dak und Balti, wo gerade noch bis heute das mono-
syllabische, zahllosen Lautver&nderungen unter-
liegende tibetische Idiom seine altere Aussprachs-
stufe bewahrt hat. [Tomaschek.]

Bantas (var. Bantas) verzeicb.net das Itin.

Ant. 347 in Gallia Narbonensis an der Strasse
von Augusta Praetoria nach Genava, 25 Millien
von letzterer Stadt entfernt. Vielleicht der vicus
Bo der Insehrift von Annecy, CIL XII 2532

(Cina) bei den armenischen Chronisten Levont
cap. VI und Asotik II 4 zum J. 730 n. Chr.

;

der arabische Geograph el-Khowarezmi oder el-

Khwarezmi fand in seinem Ptolemaios die vul-
gare Lesart Batis. Allerdings konnte Marinos
in diesen seinen Bericht auch eine Kunde von
dem Handelswege aus Palibothra nach Sera ein-

gemengt haben; sinische Seide gelangte durch
Vermittlung der Zwischenvolker schon zu Ale-

(1. Jhdt. n. Chr.), wo Allmer allerdings vicanis 10 xanders Zeit nach Indien; anderseits ist es gar
Bofvillensibus] erg&nzen wilL Die Station B. ist ''' *• •

jedenfalls bei dem heutigen Annecy zu suchen,
0. Hirschfeld CIL XII p. 305. [Ihm.]

Bauterna, Station auf dem Wege von Ale-
xandria Bucephalos am Hydaspes nach dem ge-
drosischen ,KOnigssitz' Rana (Pangpur, jetzt Pang-
gur), 20 Parasangen siidlich von Cotrica (jetzt

Kotri) und 50 vor Rana, Tab. Pcut. Geogr. Rav.
p. 43, 4. Da bereits Cotrica auf die Westseite

nicht ausgeschlossen, dass die indische Sage von
den Uttara-Kuru auch den baktrianischen Handels-
leuten bekannt gewesen sein mochte und dass sich
diesen mitunter auch Leute aus Indien anschlossen

:

lebhaft war iiberdies der Verkehr der Tukhara von
Baktra mit den indischen Grenzlanden. Beach-
tung verdient gleichwohl die Auffassung v, Richt-
hofens (Verh. d. Qes. f. Erdkunde, Berlin 1877,
117; China I 486f. 490f.), der B. habe urspriing-

des Indus fallt, so muss B. noch weiter inland- 20 lich , nach indischen Berichten,' den tibetischen
warts siidlich vom Mulapass gesucht werden, wo
seit der arabischen Zeit als Vorort des von jeher
unter indischem Kultureinflusse stehenden Berg-
landes Turan die Feste Qosdar Bedeutung hat;
der Ort mag skr. Bahu-tarna .dichten Graswuchs
besitzend' geheissen haben. [Tomaschek.]

Bautisos, nach dem aus Marinos geschOpften
und auf Erkundigungen persischer oder baktrischer
Handelsagenten (ca. 80 n. Chr.) zuriickgehenden

Ya.ru-dzang.bo bezeichnet, und Marinos habe die-

sen Namen auf den durch iranische Agenten er-

kundeten serischen Hoang.ho iibertragen, so dass
hiedurch der tibetische Strom mit dem sinischen

zu einem einzigen grossen System geeinigt worden
ware. [Tomaschek.]

Banto. Flavius Bauto (Bull. com. 1884, 56),
dessen Name auch Baitdo geschrieben wird (De
Rossi Inscr. christ. urb. Rom. I 356. Zosim. IV

Bericht bei Ptol. VI 16, 3 ein grosser Strom des 30 33, 1. 53, 1. Sokr. V 12. Philost. XI 6), trans-
Ostlandes Serike, in dessen Bereich die Metropolis * " "' ' — -

Sera (Si.ngan.fu) lag, was weiter ostwarts lag
und die Miindung des Stromes selbst blieb un-
bekannt; man erfuhr bios, dass sich dort weite,
mit Bambus bewachsene Sumpfstrecken und Seen
hinzogen — was sich auf das Inundationsgebiet
des Ho und Hoai und auf das seenreiche Marsch-
land des Kiang bezieht. Der Strom soli aus drei

Hauptquellen entstehen : die eine kommt vonWesten

rhenanischer Pranke (Zosim. IV 33, 1. Ambr. ep.

I 24, 8 = Migne L. 16, 1037), aber, wie es

scheint, zum Christentum bekehrt (Ambr. ep.' I

57, 3; vgl. Seeck Symmachus p. CXL), trat in

rOmische Dienste und war durch Tapferkeit und
Unbestechlichkeit schon unter Gratian zum Ma-
gister militum aufgestiegen. In dieser Eigenschaft
wurde er 381 dem Theodosius in seinem Kampfe
gegen die Gothen zu Hiilfe geschickt (Zosim. a.

aus den kasiscben Bergen (Kuan.liin und Nan. san) 40 O.). Aber schon 383 war er wieder am Hofe
_
das ist der heutige Ta.tung-Ho oder Hoang

sui, an dessen Siidseite Si.ning liegt; die zweite
kommt weit aus Siidwesten, aus den emodischen
Bergen — es ist die Hauptquelle des Ho, und
der Himavat bezeichnet hier die siidlichen Schnee-
gebirgeBayan-chara-aolaundTa. siu« . san zwischen
Ho und Kiang; die dritte kommt aus dem sud-
Ostlichen Bergzuge Ottorokorras .— es ist der
Tao.ho, dessen Quellen im Min.san liegen, der
diegrosseKulturebenevonChing.tu.fuimNorden50ep. IV 15. 16

Valentinians II. und gait dort als der entschei-
dende Leiter des kaiserlichen Knaben (Ambr. ep.

I 24, 4). Im J. 385 bekleidete er in Mailand
das Consulat, wobei ihm Augustinus den ublichen
Panegyrikus hielt (Aug. confess. VI 6 ; c. litt. Petil.

IE 30). Nicht sehr lange darauf, jedenfalls vor
392, starb er (Zosim. IV 53, 1). Seine Tochter
Eudoxia wurde spater die Gattin des Kaisers
Arcadius (Philost. XI 6). An ihn gerichtet Symm.

begrenzt. Uber den vereinigten Strom setzten die
nach Sera ziehenden Karawanen kurz vor der Sta-
tion Daxata (jetzt Lan.ceu); bis zu dieser Uber-
gangsstelle heisst der ganze Oberlauf und das
Oberland noch jetzt San-Ho d. i. .die drei Strome'.
Wir haben durchaus keine Notigung mit Ferd.
v. Richthofen anzunehmen, dass Ptolemaios in

schematischer Wiederholung jene drei Quellfliisse

nach Analogie des Oichardes in den Pinax ein-

[Seeck.]

Bauvarii, Volk Germaniens beim Geogr. Rav.
IV 37 p. 292, hochst wahrscheinlich statt Baiu-
varii (Z euss Die Deutschen 866), trotz des Wider-
spruches Mommsens S.-Ber. Leipzig 1851, 106
(die Hss. bieten ab auuariis, ab annarus, aban-
nariis, die friiheren Ausgaben ab Aunariis). S.

Baiovarii. [Ihm.]

Bauxare. Ort in Raetien, jetzt Bozen, Cod.
Theod. VI 30, 3 (J. 379). Bamanum bei Paul.

getragen und erfunden habe. Der Name B. (Bau- 60 Diac. hist. Lang. V 36. Horniay r Gesch. v. Tyrol
tisa oder Bautica) erscheint ktinstlich abgeleitet
von dem am Oberlauf des Stromes sesshaf'ten Volke
der Bauta (skr. Bh6ta, tib. Bod) und zeigt ira-

nisches Lautgepragc, wie sich uberhaupt auf der
ganzen serischen Passage die Namcngebung als

vorwiegend iranisch erweist; aus der Bekannt-
schaft mit Ptolemaios erfioss die Erwahnung
des grossen Stromes Bautis im Lande der Cen

I 1. 105. [Thm?
Bauzannui s. Bauxare.
Baxala {Bd^ala, Var. BdaXa), Ort in Meso-

potamien, Ptol. V 18, 11. [Fraenkel.]

Baxeae, eine Art Sandalen (CIL VI 9404:
collegium fabrum soliarium baxiarium) aus
Palmblattern (Apul. met. II 28), Papyrus (iigyp-

tische Funde) oder Weiden (Isid. or. XIX 34," 6)
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und sicher auch aus anderen ahnlichen Materialien

geflochten. Auch den aus Strohgeflecht bestehen-

dcn Sandalen im Museum zu Neapel (aus Pom-
peii) wird dieser Name zukommen. Erste Erwah-
nung Plaut. Men. 391. Sie wurden getragen von
agyptischen Priestern (Apul. a. 0.; vjtodtfftara

fivphva Herodot. II 37) und als bequeme und
wohlfeile Tracht von Philosophen (Apul. met. XI
8; flor. I 9), auch von Frauen (Varro bei Keil
Gramm. Lat. V 572, 21. Isid. or. XIX 34, 6).

Doch scheint man spater auch Luxusschuhe dieser

Form und dieses Namens verfertigt zu haben
(baxae Tertull. de pall. 4; de idol. 8). B. wer-

den haufig in Agypten gefunden (Abbildungen

bei Erman Agypten 312); doch wird diese In-

dustrie durch die oben angefuhrte Insehrift auch
fur Rom bezeugt. Die Identification mit calones

(s. d.) bei Isid. or. XIX 34, 6 ist wohl irrig.

[Mau.]

Bazaira s. Bazista.
Bazakata (Ptol. VII 2, 26), Insel im gange-

tischen Golf an der Kiiste von Argyra, im Pinax
sudwestlich von Sada (Sandoway) stark ins Meer
geriickt. Lassen Ind. Alt. Ill 250 dachte an
die Diamantinsel bei Cap Negrais, Yule an^Gross-

Andaman, Wilford an die felsige Insel Ceduba
19° nOrdlich, von welcher der Portugiese Pereira

im J. 1635 berichtet: e povoada de Mogos (Mug,
s. u. 'Agyvga x<i>ea) gmte traidora. Der Name
liesse sich deuten aus skr. vasu- (vgl. BaCo-dtjo

gleich Vasu-deva) oder aus vagra (bciga) -kata ,die

stahlscharfe
,

zackige' wegen der felsigen Vor-

sprunge. [Tomaschek.]

Bazanis (Bd£avig) , zweiter Name der Stadt

Leontopolis, der Metropole des ersten Armeniens
nach der iustinianischen Einteilung , lust. nov.

XXXI 1 und daraus Eustath. zu Dion. Perieg.

694. [Baumgartner.]

Bazela, beim Geogr. Rav. IV 26 p. 231 =
Basilia (Basel), s. Basileia Nr. 3. [Ihm.]

Bazigraban (BafryQafiav), Zollstation (reXd-

nov) in Obermedien an der grossen parthischen

Heerstrasse, 3 Schoenen von Konkobar (s. d.) und
4 Schoenen von Adrapanan (s. Beltra) ent-

fernt, Isid. Char. 6. Der Ort mag etwa bei dem
heutigen Muradabad oder mit Tomaschek bei

Matbah-i-Hosrau in der Nahe von Minderabad
zu suchen sein. Der Name ist urspriinglich Ap-
pellativum : altpers. bagi ,Steuer, Zoll' entspricht

einem avest. baxi, neupers. ba%, und altpers.,

avest. garb, skr. grabh bedeutet ,nehmen', also

,Stenereinnahme'
;
vgl. Tomaschek S.-Ber. Akad.

Wien CII 152. [Weissbach.J

Bazinos (Bd&vos), Castell in Makedonien,
Procop. de aed. IV 4 p. 280 Bonn.

[Oberhummer.]
Bd£iov axgov, Vorgebirge der Westkiiste des

arabischen Meerbusens, wenig sudlich von Bere-

nike Nr. 5 an der Grenze von Agypten und Aithio-

pien (Trogodytike) , Ptol. IV 5, 15. 7, 5. 28.

Markian. bei Steph. Byz. s.'AoxaQzr]; nach Man-
nert Geogr. der Griechen und Rflmer X 1, 33
vielleicht das heutige Ras en Naschef. [Sethe.]

Bazira (Nom. pi.), Bergfeste im Grenzgebiet der

Gandharastamme der Assakanoi und Astakenoi,

westlich von der Felsenburg Aornos; die von
Koinos belagerten Bewohner von B. fliichteten

nachts nach Aornos; Alexander stellte die Mauern

von B. wieder her; Arrian. anab. IV 26—28. Curt.

Vm 10, 22 (Beira). Itin. Alex. 107 (Bavifara).

Cunningham Anc. Geogr. of India I 65 halt

B. fur den heutigen Afghanen-,markt' Bazar am
Bache Kalipani sudlich vom Grenzgebirge von
Buner; sicher ist diese Gleichstellung keineswegs.

[Tomaschek.]

Bazis (BaCk), Ort in Kappadokien, ostlich

von Tyana, Ptol. V 6, 18. Ramsay Asia minor
10 347. [Ruge.]

Bazista (to Bdoioxa Diod. XVII prol. 26;
Baxaira Curt. VIII 1, 10f.), baum- und quellen-

reiche Gebirgsgegend im Gebiet von Marakanda
(Samarkand), mit einem ummauerten Wildpark,

wo Alexander mit seinem Heere 4000 Tiere er-

legte; iranisch bazista ,sehr uppig'. Genau lasst

sich die Lage nicht bestimmen , man denkt an
Pengkend, an Magian, an das platanenreiche Fluss-

thal von Urgut; dieses letztere erscheint als ,wohl-

20 bewassertes und baumreiches Thai' bei den arabi-

schen Geographen unter dem Namen Maimurgh,
Mi. mo. ho bei Hjuan-Thsang im J. 630, und nach
dem Han.su hiess dessen Vorort Po.si.the.

[Tomaschek.]

Bcantunaecns (?), spanische Gottheit, nur er-

wahnt CIL II 861. Lesart zweifelhaft. Im Re-
gister p. 758 ist auch die Lesung Cantunaeem
vorgemerkt. [Ihm.]

Bdora s. Boderia.
30 Beana s. Be on a.

Bearcus s. Biarchus.
Beathee, statt Beatae d. i. Fortunatae m-

sulae, beim Geogr. Rav. V 34 p. 444. [Dessau.]

Beatia s. Vicatia.
Bebaia (Bejiaia), Quelle auf Euboia, Teukros

in Etym. M., FHG IV 508f. [Oberhummer.]
Biflauoaig ist zunachst die Erfiillung eines

Vertrages, Xen. an. VII 6, 17. CIA II 1058, 21,

insbesondere die eines Kaufvertrages seitens des

40 Verkaufers durch Ubergabe des verkauften Gegen-
standes (Dein. I 42. Poll. VIII 99). Harpokration
berichtet (vgl. Bekk. An. I 220), der Kaufer habe
mitunter nach Zahlung des Angeldes (apQaftwv)

gegen den Verkaufer, der den Vertrag nicht er-

fullen wollte, durch /ieflauoaecog dixtj geklagt.

Dann ist dies aber zu Unrecht geschehen, denn in

den Beispielen bei Plautus wird der vertrags-

briichige Verkaufer nur durch Verlust des Angeldes
bestraft (s. J. Bekker De emtione venditione quae

50 Plauti fabulis fuisse probatur 17f.). Zur vollen

Erfullung des Kaufvertrages gehOrt aber noch,

dass der Verkaufer den Kaufer gegen Ansprtiche

Dritter an den verkauften Gegenstand sicher stellt.

Auch dies heisst fiejiaiovv (Isai. V 22. Demosth.

XXXVII 12), und hierauf bezieht sich die §e-

fiatwoeojg bixr). Erhob namlich ein Dritter An
spriiche auf den verkauften Gegenstand, so konnte

der Kaufer entweder seine Rechte selbst vertreten

(s. AvTo/uaxetv) oder diesen Dritten mit seinen

60 Anspriichen an den Verkaufer verweisen (s. 'A v d-

yeir). Weigerte sich der Verkaufer, die Rechte des

Kaufers vor Gericht zu vertreten, so unterlag er der

j5e§aia>oEO}s bixrj, bei welcher die Richter entschei-

den, ob der Verkaufer zur Gewahrleistung bezw.

Schaden ersatz verpflichtet war oder nicht (Harp.

Poll. VIII 34f.). Die br\fiidnqaxri waren gesetz-

lich gegen Ansprtiche Dritter geschiitzt (Demosth.

XXIV 54. XXXVII 19). Die Klage gehorte vor
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die Thesmotheten. Eine wahrscheinlich auf /}.

beziigliche voreukleidische Urkunde teilt Milch-
hoefer Berl. Phil. Woch. 1887, 1451 (= CIA IV
134) mit; vgl. Heffter Gerichtsverf. 436. Plat-
ner Proc. II 340f. Meier-Lipsius Att. Proc.
720f. Herman n-Thalheim Rechtsaltert. 77. Um
die Sicherheit des Kaufers Dritten gegeniiber zu
erhohen, wurden in manchen Staaten Kaufhelfer,
auctores secundi, zu dem Kaufgeschaft hinzuge-
zogen. In Delphi waren sie gesetzlich vorge-
schrieben (Ditteriberger Syll. 449, 4. 457, 15
u. a.) und hiessen fSsfiaiaixijgef , ebenso in den
Nachbarstaaten (ebd. 462, 5. 465, 6; doch auch
ziQoajiodoras 446, 6 und Anm. 6). Sie scheinen
dort mit dem Verkaufer solidarisch zu haften, so
dass sich der Kaufer halten kann, an wen er will
(ebd. 462, 8. 465, 9). Solche Kaufhelfer fiefiauo-
xai flnden sich auch in Amphipolis (ebd. 439, 5),
Mylasa in Karien (LeBas416, 1, 5. Bull. hell.
V 108 A 12 B 5), in Tenos heissen sie ngarrjgeg,
einmal Inscr. Brit. Mus. II 377, 108 Trgarfjgeg xai
ftepaicorai, sie haften zumeist solidarisch. manch-
mal fflr genau bestimmte Summen (ebd. 57. 83.
95), mitunter jedoch fehlen sie ganz. Sie scheinen
neben.pder hinter dem Verkaufer verpflichtet (ebd.
93). Ahnliches wird berichtet aus Halikarnassos
avfifcpmovv (Dittenberger Syll. 6, 6) und Iasos
ovvexwkrioav (ebd. 77). Auch in Agypten fand
unter den Ptolemaeern der ^gonmlr^xng xai /fe-

fiaiwxr)g Eingang, die Einrichtung wird aber zur
leeren Porm, indem mit Zustimmung des Kaufers
der Verkaufer fur sich selbst biirgt. Obwohl auch
die platonischen Gesetze (XII 954 a) den
Iwv kennen, ist es Caillemer Revue de legisl.

1873, 21 nicht gelungen
, denselben fur Athcn

nachzuweisen
;
vgl. Hermann-Thalheim Rechts-

alt. 78. Anthes De emtione venditione Graeco-
rum 40f. Dareste Inscr. jur. gr. 97f. Mitteis
Reichsrecht und Volksrecht 503f. In Delphi, wo
die Einrichtung am meisten ausgebildet war, flndet
sich der fSnfjaiwxrjg auch bei der Hypothek, um
fur das Recht des Pfandgebers an dem verpfandeten
Grundstiick Gewahr zu leisten (Dittenberger
Syll. 233, 33). [Thalheim.]

Bebase, Ort in Mesopotamien westlich von
Dara (Amm. Marc. XVIII 7, 9. 40, 1), wahr-
scheinlich in der Gegend des heutigen Tel Bes.
40 km, von Dara, vgl. Nflldeke S.-Ber. Akad.
WienCXXVIH ix (die von G u i d i herausg. syrische
Chronik) 16, 2. Damit identisch ist xd~ BiSa;
Theophyl. I 15, 15 und vielleicht xdaxgov Bifla-
ooqcov Georg. Cypr. descr. orb. Rom. 935 Gelzer.
Zur Form vgl. Bai&fiaot I Mace. 9, 62.

[Fraenkel.]
Beberaci lacns, See in Mesopotamien, Tab.

Peut
-

'
[Fraenkel.]

Biflia oe tj (Ptol. II 14, 1 ; vgl. Chrestomath.
Strab. VI 41 p. 571, 23), ostlich vom Albanos an
der Grenze von Pannonia superior und Dalmatia
bis nahe zur Grenze von Pannonia inferior. Streng
genommen waren es die Berge zu beiden Seiten
der Una zwischen der Kulpa und Sana; Kiepert
versteht darunter die gegen Sudosten streichen-
den Ziige am Oberlauf der Sana; C. Miilier da-
gegen das Kapellagebirge, die Wasserscheide zwi-
schen dem kroatischen Karstbecken und der Sawe,
indem er auf die Station Bibium des Itin. Ant.
p. 274 hinweist und Bibia fur richtig erachtet.
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Friiher hatte man auch an einen Zusammenhang
dieses Gebirgsnamens mit der 44 v. Chr. erfolgten
Niederlage des Baebius, des Unterfeldherrn des
Vatinius, durch die Dalmatai gedacht.

[Tomaschek.]
Bebon (Bifimv oder BefSaiwv), Name eines der

Genossen des agyptischen Gottes Seth-Typhon,
nach Manethos ein Beiname dieses Gottes selbst.
Pint, de Is. et Os. 49. 62 (vgl. Babys Nr. 1).

10 Hieroglyphisch ist der Name nicht nachgewiesen,
die von Pleyte (Ztschr. f. ag. Sprache 1865, 54) be-
fiirwortete Identification mit einem im Totenbuche
genannten Daemonen B'b' (Bibl, Bb) ist ganz un-
begriindet. Auch die von der vielleicht recht frag-
wiirdigen tlbersetzung des Namens bei Plutarch
ausgehenden Erklarungsversuche sind samtlich ver-
geblich gewesen, vgl. Parthey zu Plut. a. a. O.

[Sethe.]

Bebriacmn , s. Betriacum. Verfehlt ist
20namlich der von L. Herr Revue de Philol. XVII

1893, 208ff. gemachte Versuch, Bebriacum =
Biberstadt als die richtige Namensform nachzu-
weisen. Vgl. die Gegenbernerkungen vonHelm-
reich Jahresber. LXXXIX 40. [Hiilsen.]

Bebryke' (Befigvxn), soli den bithynischen Be-
brykern den Namen gegeben haben (Steph. Byz.
s. Btsfigvxcov k'tfvt)). Eustathios (Dionys. Perieg.
805) fiigt hinzu, sie sei eine der Tochter des Da-
naos gewesen, die, wie Hypermnestra den Lyn-

30 keus, ihren Gatten Hippolytos verschonte und mit
ihm nach Bithynien floh. Dort sei sie dadurch,
dass sie den Barbaren agyptische Weisheit mit-
teilte, zu hohem Ansehen gelangt. Die Erzahlung
ist offenbar erfunden, um jene B. mit der Danaide,
die bei Apollodor (II 1, 5, 7) und vielleicht auch
Marm. Par. 15 Bgvxtj heisst, zu identificieren.

[Wagner.]
Bebrykes (Befigvxeg). 1) Altes iberisches Volk

an der Kuste des Mittelmeeres, nOrdlich und sud-
40 lich von den Pyrenaeen, wild und roh, mit vielen

Herden, Berybraces nach dem alten Periplus bei
Avien. ora marit. 485 und Ephoros bei Skymn.
199f. Die Fabel von der angeblich bebryki-
schen Konigstochter Pyrene wird, wir wissen nicht
durch wen, auf die Nordseite der Pyrenaeen ver-
legt und damit das Volk selbst, wie andere iberische
Volker, als auch diesseits des Gebirges ansassig
bezeichnet (Sil. It. Ill 420—443; vgl. XV 497.
Steph. Byz. Dio frg. 56, 2. Tzetz. zu Lykophr.

50516. 1305. Zonar. VIII 21). Vgl. Mullenhoff
D. A.-K. 12 167. [Hubner.]

2) Volk in Bithynien und in Mysien, das un-
gefahr im 8. Jhdt. von den Bithyniern vernichtet
wurde. Eratosthenes (Plin. n. h. V 127) uennt
sie unter den in Asien untergegangenen Volkern.
Meyer Gesch. d. Altertums I § 452; Geschichte
der Troas 12. In der Mythologie, besonders in
Verbindung mit dem Argonautenzug, spielten sie
eine grosse Rolle

;
Apoll. Rhod. Argon. II 2ff. und

60 Schol. II 752. 758. 794. Appian. Mithr. 1. Dionys.
perieg. 805. Avien. ora marit. 974. Lycophr. 516.
Serv. Aen. Ill 108. Nach dem Volke hiess Bi-
thynien fruher Bebrycia, Eustath. ad Dionys.
perieg. a. a. O. Serv. Aen. V 373. Mart. Cap.
§ 687. Solin. 42, 1. Baren Konig Amykos erschlug
Polydenkes, Amm. Marc. XXII 8, 14. Schol. Apoll.
Rhod. II If. Hygin. fab. XVII 1. Val. Flacc.
argon. IV 99ff. Nach Strab. VII 295 und XII
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541 waren sie thrakischen Ursprungs und um-
geben von Phrygiern XIV 678; vgl. XII 542. 554.

XHI 586. Uber das Verhaltnis der bithynisch-

mysischen Bebryker zu den pyrrhenaeischen vgl.

Pais Studi storici IV 1895, 81ff., der annimmt,

dass diese nach jenen benannt worden seien.

[Ruge.]

Bebrykia (>? Bn§gvxia), alter Name des Ge-

bietes der Lampsakener am Hellespontos im asia-

tischen Mysien (Phrygia minor), Charon frg. 7,

FHG I 33 aus Schol. Apollon. II 2. Von dem
Namen des Volkes der Bebryker (Kult des bebry-

kischen Priapos in Lampsakos) genannt, wie die

berekyntische Gegend in Karien vom Volk dor

phrygischen Berekynter. [Biirchner.]

Bebryx (Bi^gv§\. 1) Eponymos der bithy-

nischen Bebryker nach Steph. Byz. s. Be§gi>x<ov

e&vrj und Eustath. Dionys. Perieg. 805.

2) Eponymos der iberischen Bebryker. Bei

ihm kehrte Herakles auf der Fahrt nach den

Rindern des Geryones ein und vergewaltigte in

der Trunkenheit seine Tochter Pyrene. Aus Furcht

vor dem Zorn ihres Vaters floh diese in die Berge

und wurde dort von wilden Tieren zerrissen. Das
Gebirge aber erhielt nach ihr den Namen der

Pyrenaeen (Sil. It. Ill 420—441). [Wagner.]

Bebus {Behove Ptol. V 16, 6; var. Sepovg
und 'Eofiovg), Ort in Iudaea ; sonst unbekannt.

[Benzinger.]

Becciacus, Vicus im pagus Arbatilicus (s. d.),

Greg. Tur. in glor'. mart. 89, heute Bessay (Ven-

dee). Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. Long-
non Geogr. de la Gaule au Vie siecle 565.

[Ihm.]

Becheires (Beyeigeg), ein Aboriginervolk des

pontischen Kiistenstrichs Ostlich von Trapezus,

das die Potamiai des Ophius
,
Psychros

,
Kalos,

Rhizios und Askuros bis zum Kamm des Parya-

dres (Par/ar, Bal/ar) hinauf inne hatte; west-

lich schlossen sich die Makrones, Ostlich die Eke-

cheirieis und Machelones an, gegen Siiden die

Saspeires und Choi (richtiger Taoi). Diese Gren-

zen der Becheirike (Becheirice Tab. Peut.) er-

geben sich aus Hekat. frg. 190 und Skyl. 84;

Skylax vermerkt an der Kiiste in der Lagc von

Rhizus (jetzt Rize) die hellenische Stadt Be-

cheirias mit dem Hafen Becheirikos
;
Apoll. Rhod.

II 394. 1241 erwahnt Land und Stamme der B.,

ebenso Orph. Arg. 744. Dion, per 765, vgl. Mela
I 107. Plin. VI 11 (jentes Bechires. Von diesen

kaukasischen Stammen erzahlten sich die Griechen

mancbe Sonderlichkeiten ; so sollen sich die Bax-
/jtgioi nach Zenobios V 23, wenn sie von schwe-

rer Krankheit genasen, den Hunden zum Frasse

hingegeben haben. Bkyug stellt, gemass der Volu-

bilitat der kaukasischen Dialekte, eine blosse

Nebenform zu Mdxgcov. Maceron, Machelon vor

und lasst sich aus kaukasisehem Sprachgut mit

,oben befindlich, Montagnard' (thus : mayre) deuten.

[Tomaschek.]

Bechis (Bijyig), spaterer Name der agypti-

schen Stadt Metelis im nordwestlichen Teile des

Deltas, Steph. Byz. s. Mhrj/ug. [Sethe.]

Bechnni (Beyovvoi), Alpenvolk, bei Ptol. Ill

1, 32, der ihm die Stadte Vannia, Carraca, Bre-

tena und Anaunium zuschreibt. Der letzte Name
weist auf das heutige Val di Non nOrdlich von

Tridentum. S. CIL V p. 537. [Hulsen.]

Beclannm, Station auf der durch Dardania
fiihrenden Strasse von Lissus nach Naissus, Geogr.

Rav. IV 15 p. 206, 3; in der Tab. Peut. entspricht

Viciano, m. p. XXV Tkeranda, XIX Vindmis.
Kiepert (CIL III p. 1024) setzt Vicianum gleich

OvXmavov des Ptolemaios (jetzt Lypljan an der

Sitnica, vgl. Ztschr. f. d. Osterr. Gymnasien 1874,

661); v. Domaszewski Arch.-epigr. Mitt. XIII

145 nimmt Veclanum als richtige Form an, gleich

10 Ovellavis (Ovexlavlg) des Ptolemaios, und ver-

iest es nOrdlich von Ulpianum, etwa nach Vuci-

tern; Kanitz sucht Vicianum in dem, zwischen

Pristina und Lypljan gelegenen Dorfe Caglavica,

wo sich rSmische Baureste vorflnden.

[Tomaschek.]

Beda. 1) Gottin der Friesen, eine der beiden

Alaisiagae, die im Verein mit Mars Thingsus an-

gerufen werden. S. Alaisiagae. Die Endung
-beda im Namen der britannischen Gottin Riea-

20gambeda CIL VII 1072.

2) Vims im Gebiet der Treveri an der Heer-

strasse von Trier nach Koln (Itin. Ant. 372. Tab.

Peut., Bidana Geogr. Rav. IV 26 p. 238), das

heutige Bitburg. Eine hier gefundene Inschrift

aus dem J. 245 erwahnt die Bewohner vikani

Bedenses, s. Wallenborn Korrespondenzbl. d.

Westdeutschen Zeitschr. X 102ff. Vgl. Bergk
Zur Gesch. u. Topographie 115. v. Veith Rhein.

Jahrb. LXXVIII 15. Ohlenschl age r S.-Ber.

30 Akad. Munch. 1885, 388. Desjardins Table de

Peutinger 17. Holder Altkelt. Spr. s. v. Uber

rflmische Befestigungen daselbst (aus der Zeit

nach Diocletian) F. Hettner Westd. Zeitschr. X
284 ff. [Ihm.]

3) Beda (Baeda, vgl. uber die Schreibung des

Namens H. Zimmer N. Archiv XVI 599ff.). schon

im 9. Jhdt. unter dem Beinamen Venerabilis be-

kannt, Lehrer und Zierde des angelsachsischen

Volkes, einflussreicher Vertreter mittelalterlicher

40 Wissenschaft in Westeuropa, lebte von 673—735

(? vgl. Mommsen Mon. Germ. Auct. antiquiss.

Xni 2 S. 225f.), vom siebenten Jahr an im Klo-

ster, teils in Wearmouth (Viuraemuda) , teils in

der Zweigniederlassung zu Jarrow (Ingyruum),

wurde mit 19 Jahren Diakon , mit 30 Jahren

Presbyter und entfaltete von dieser Zeit an eine

ausgedehnte, vielseitige schriftstellerische Thatig-

keit, uber die er selber (im 59. Jahre) am Schluss

seiner Kirchengeschichte eine IJbersicht gegeben

50 hat. Dem Inhalte nach gehOrt die Mehrzahl

seiner Schriften dem theologischen Gebiete an

(Erklarung des alten und neuen Testaments). Nach
ihrer Bedeutung iiberrageri die welt- und kirchen-

geschichtlichen bezw. chronologischen Werke alle

andern (de temporum rations, de temporibus,

historia eecksiastiea gentis Anglorum, vita bea-

torum abbatum Wiremuthensium et Qirvemium
Benedict! Ceolfridi Eastericini Sigfridi atque

Huetberti, de vita et miraculis S. Outliberti epi-

60 seopi Lindisfarnensis ,
martyrologium de nata-

litiis sanctorum diebus). Uber die grossere Welt-

chronik (Quellen: Hieronymus, Prosper, Marcel-

linus, Isidor u. a.) vgl. Mommsen a. a. O. S. 227ff.

Von erheblich geringerem Werte sind die poe-

tischen Leistungen (de miraculis S. Guthberti,

Hvmnen
,
Epigramme und anderes

;
vgl. M a n i-

tius Gesch. d. christlich-lat. Poesie 496ff.). Eine

Compilation aus alteren Quellen ist der Tractat
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de natura rerum, ein kurzes Compendmm der
Erd- und Himmelskunde. Tiber diese sowie an-
dere Schriften kann auf SchoTl in Herzogs
Enclycl. nnd Ebert P 636ff. verwiesen werden.
In Betracht kommen noch folgende Werke : 1. eu-
nabula grammatieae artis Donati restituta;
2. de octo partibus orationis

; 3. de sehematibus
et tropis saerae scripturae; 4. de arte metri-
ca; 5. de orthographia. Die beiden ersten sind
nichts als schulmassige Bearbeitungen der ars
minor und maior Donati. Nr. 3 ist am besten
ediert bei Halm Rhet. L. M. 607—618; B.
giebt die Definition der einzelnen rhetoris'ehen
Formen im Anschluss an altere Lehrbiicher und
fugt Erlauterungen aus der Bibelvulgata hinzu.
Der metrische Tractat (bei Keil GL VII 227
—260) enthalt_ in der Hauptsache eine Compi-
lation aus rOmischen Metrikern und Grammati-
kern (Donat, Pompeius, Sergius, Audax, den er
Audacius nennt, Victorinus, Mallius Theodoras
citiert der Verfasser selber; hinzu kommen Cha-
nsius nnd Diomedes; vgl. Keil GL VII 221).
Ausser traditionellen Beispielen finden sich Ci-
tate aus christlichen Dichtern, die fur mittel-
lateinische Litteratur- und Verskunde von Inter-
esse sind. Die Schrift de orthograpkia (bei Keil
GL VII 261—294; zu den von Keil besprochenen
Hss. kommen einige andere hinzu; vgl. Jahres-
bericht LXVIII 131) giebt eine alphabetisch ge-
ordnete Sammlung grammatischer Notizen teils i

orthographischer Art (Brambach Neugestaltung
der 1. Orth. 57), teils in das Gebiet der Diffe-
rentien gehiirig (Beck De diff. script. 23), teils

Eigentfimlichkeiten der Casus, Genera, Flexion
Oder der Construction erOrternd. Fast alle Artikel
lassen sich bei andern Autoren nachweisen ; in
Betracht kommen namentlich Caper, Agroecius,
Differentiensammlungen, Charisius, Dositheus und
der Anonymus Bobiensis (Keil 223f.).

Litteratur. The complete works of Venerable t.

Bede collat. with the manuscripts and various
printed editions, accompanied by a new english
translation of the histor. works and life of the
author. By Giles. 6 Voll. London 1843. Ve-
nerab. Bedae historicae eccles. gent. Angl. libri
III; Iv edit- by Mayor and L urn by, Cambridge
1878. Hist, eccles. ed. A. Holder, Freiburg 1882.
Ausgabe der Chroniken bei Mommsen a. a. 0.
K. Werner Beda der Ehrwilrdige u. s. Zeit™™ 1875. [Qoetz.] E

Bedaium (wohl = BeSaxov bei Ptol. II 13, 3),
Stadt in Noricnm an der Strasse zwischen Iuva-
vum (Salzburg) und Pons Aeni (bei dem heutigen
Rosenheim), in der Gegend des heutigen Seebruck;
Itin. Ant. 236. 257. 258 (Bidaio, Var. Badaio,
Bxdatio) Tab. Peut. (Bedaio). Hier wurde der
durch mehrere Inschriften bekannte Gott Bedaius
verehrt. CIL III 5572 (Chieming, vom J. 237) Be-
daio Aug(usto). 5575 (StOttham, vom J. 226)
/. 0. M. ArubfianoJ et sancto Bed(aio). 5580 (bei i
Seeon, vom J. 219) I. O. M. Arubiano et Bedaio
sancto. 5581 (ebd.) Bedaio Aug(usto) et Alounis
saer(um). Ohlenschlager S.-Ber. Akad. Miin-
chen 1883, 204ff. CIL III Suppl. 11777. 11778.
HiibnerBhein. Jahrb. LXXX 43. CIL III p. 672.
1839. Holder Altkelt. Sprachschatz s. Bedaion
und Bedaios. [Thm.]

Bedakon (Bsdaxov), Stadt in Noricum bei

Ptol. II 13, 3 , wohl fehlerhafte Lesung fur Bs-
ddi'ov. S. Bedaium. [Ihm.]

Bedas s. Boedas.
Bedeiron {BeSeigov), Ort im Innern Libyens

in der Gegend urn die Quellen des Kinyphos, Ptol.
IV 6, 30.

~

[Sethe.]

Bedenses (vikani) s, Beda Nr. 2.

Bederiana (BsSsgiava), Castell in Dardania,
mit dem Dorfe Tauresion, wo .Iustinianus I. ge-

) boren war; in der Nahe griindete der Kaiser im
J. 535 den erzbischoflichen Stuhl Iustiniana prima;
Procop. de aedif. IV 1 p. 266, 4. 267, 16; vgl. hist,

arc. 6 p. 43 ix BedsQiavijs und Agathias V 21
xoh? 'IXXvQtxtj Bedeotara; ferner Ioannes Antioch.
(Herra. VI 1872, 339) a. 492: 'IovatTvog ix Be-
deoiavov <pqovqIov ithjaiaiovxos Naiooip xfj 'Rkv-
gi8i, und Chron. Pasch. 611 'Iovattvos 6 Bevda-
Qitiji (fur BeSee^avhrjs). Seit Mannert A. Geogr.
VII 107 halt man Iustiniana I. fur Skupoi (Skopia,

3 tJskub) ; v. Hahn Beise von Belgrad nacb Sa-
lonika 106 fand sudostlich von Skopia an der
Einmundung der Pcinja in den Vardar zwei nahe
bei einander gelegene Orte Tawor und Bader, die
er fiir Tauresion und B. hielt; doch ko'nnen solche
Anklange auf Zufall beruhen; so giebt es z. B.
bei Agram einen Ort Beder oder Bedar, und ein
Towrjan (Tauriana) im siidlichen Serbien.

[Tomaschek.]
Bedesis, kleiner Fluss Oberitaliens, der durch

• RavenDa floss und in den siidlichen Arm des Pa-
dus fiel (Plin. n. h. IH 115), jetzt Ronco.

[Hiilsen.]

Bedlnl (Var. Bidini), Station in den centralen
oder nordlichen Teilen von Dalmatia, Geogr. Rav.
IV 19 p. 217, 9; an Entstellung aus Baetinium,
'Pahivov, wird man schwerlich denken kOnnen.

[Tomaschek.]
Bedizum, Ort (mutatio) in Thrakien, 12 Millien

westlich von Rhaidestos (jetzt Rodosto), Itin.
' Hieros. 601 ; anscheinend identisch mit dem By-
tinis des Mela II 24, Bitenas der Tab. Peut. VIII
und dem Bithena des Geogr. Rav. IV 6. Vgl.
auch Beodizum. '

[Oberhummer.]
Bedoro (BrjdfogJi Ptol. V 16, 8) s. Be-

th o r o n.

liedriaeum f. Betriacum.
Bedunia {Betunia) s. Baedunia.
Bedyndia (BedMia, var. fled^vdux, xedrjvSia).

Ort in der thrakischen Landschaft Bisaltia, west-
lich von Amphipolis, Diod. XIX 50, 7. Niese
Gesch. d. griech. u, maked. Staat. I 254, 1.

Vgl. Bendidium templum.
[Oberhummer.]

Beellefarus (Iupiter). Dieser Gott wird auf
einer einzigen Inschrift aus Rom (Ann. d. Inst.

1885, 288) genannt. Dieselbe ist offenbar von
zwei syrischen Soldaten (lulianm et Diofantus
equ(iies) singfulares)) ihrem Stammgotte (Be'el

'ephar dominus arenas'}) errichtet. [Cumont.]
Beelmaris [BshI/mqi^')/). Auf einer in Tyros

gefundenen Lampe liest man die Widmung3fapi?a,
ix tcov ISimv avkb\)xe. dew Bee/.fiagi (de Rossi
Bull. d. Inst. 1875, 35). Das "Wort ist eigent-
lich aus zwei Synonymen zusammengesetzt : Be'el-

mar i = Aeonoxws xvgiog fiov; aber der urspriing-

liche Sinn des Eigennamens Bel scheint damals
verwischt gewesen zu sein. [Cumont.]

Beelmaus undBeelmeon (Beelfiaovg und Bee/.-
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fisdir Euseh. Onom. ed. Lagarde 232, 45. Hieron.

ebd. 102, 5ff. ; alttestamentlich Ba'al Me'6n oder

B«th Me'6n Num. 32, 38), Ort im Ostjordanland,

9 Millien von Hesbon entfernt, nahe dem Baaras-

fluss (Zerka Ma'in) und seinen heissen Quellen

gelegen; die heutige Ruinenstatte Ma'in, li/g Stun-

den siidwestlich von Madeba. Reland Palastina

611. Baedeker Palastina u. SyrienS 192. ZDPV
II 1879, 5. [Benzinger.]

Beelphegor (BEsXtpeycoQ). So nennt die Sep-

tuaginta (Num. 25, 3. 5. Jos. 22, 17. Ps. 105,

28. Ose 9, 10) den Ba'al des Berges Pe'or in

Moab. Dass sein Kultus mit Unzucht verbunden

war, ist aus der Erzahlung Num. 25 zu schliessen,

und die Uberlieferung, dass B. eine Art Priapus

idolum tentiginis (Hieron. in Os. II 9 [VI 896
Migne]) sei, wird wohl richtig sein ; aber die daran

ankniipfende Herleitung des Wori.es aus myo
hiatus {quia aperit hym-en virginum), welche die

Rabbiner sich ausgesucht hatten (Hieron. a. a. 0.

vgl. Philo de mut. nom. I 595 M.; de confus.

lingu. I 413 M.). i3t offenbar erfunden. Daneben
ist iibrigens die richtige Deutung auch gegeben

(Euseb. Onom. 3102 Parthey. Hieron. de nom.

hebr. 170. Theodor. in Psalm. 105, 28 [Migne graec.

80, 1730]. Suid. Etym. M.). [Cumont.]

Beelzebub, aiaTbya ,der Fliegenhal', welcher

dem griechischen Zeus ajtouviog (Paus. V 14, 1)

entspricht, war der Gott der Stadt Aqqaron im
Philisterland (II Reg. 1, 3). In den Evangelien

ist bekanntlich BesX&jiovk (so, der Grand der

Anderung ist bestritten) zum Haupt der bfisen

Geister geworden (Mat. 12, 24. Marc. 3, 24. Luc.

11, 5) und wird als solcher bei den Kirchen-

schriftstellem oft erwahnt (z. B. Tertull. adv.

Marc. 26. Prud. perist. V 267). Wohl durch die

judischen Wahrsager ist sein Name in die Zauber-

litteratur eingedrungen (BeiefSv IGI 872). Ge-
senius s. Belzebub in Ersch uud Grubers Encycl.

Smith Diction, of the Bible s. v. Stark Gaza
261ff. [Cumont.]

Beerbeniakon (Beegftsviaxov , Beoftevlaxov,

Ephraim 7975 Begfievixov), Name keltischen (?)

Ursprangs : Verbeniaoum (?) oder slawisch Ver-

benik von tvruba (salix)') Ort bei Poimanenos
im asiatischen Mysien zwischen Lampsakos und
Pegai, Georg. Acrop. c. 22 p. 39 (p. 15 Venet.,

p. 19 Par.) a. 1224; vgl. Tomaschek S.-Ber. Akad.

Wien CXXIV (1891) vm 94. [Burchner.]

Beeroth {BrjSo& Euseb. Onom. 233,83; Hieron.

ebd. 103, 12 Beeroth, ebenso im Alten Testament

z. B. Josua 9, 17 u. a.), Ort in Iudaea, 7 Millien

von Ierusalem entfernt, nach Eusebios an der

Strasse nach Nikopolis, nach Hieronymos an der

Strasse nach Neapolis (Nabulus). Letzteres diirfte

richtiger sein; dann wahrscheinlich das heutige

el-Bire, etwa 3 Stunden nOrdlich von Jerusalem

;

dieNamen sind gleichbedeutend(,Brunnen'). Anders
Reland Palastina 618f. u. u. [Benzinger.]

Befania s. Mevania.
Befestigung.
I. Griechen. Unsere Kenntnis der B.-Kunst

bei den Griechen beruht auf zweierlei Quellen

:

den Resten von Stadtbefestigungen und den Aus-

einandersetzungen des Philon aus der zweiten

Halfte des 3. Jhdts. v. Chr. Den Wert des sehr

reichhaltigen Materiales der ersten Art beeintrach-

tigt der Umstand, dass liber die Frage der Ent-

stehungszeit der ganzen Anlage oder der einzelnen

Teile derselben ein sicheres Urteil nicht immer
ausgesprochen werden kann; bei den Angaben des

Philon lasst sich nicht immer feststellen, wie weit

sie rein theoretischer Art sind.

Die altesten Befestigungen in Griechenland

stammen aus vorhomerischer Zeit; es sind die

befestigten KOnigsburgen vou Tiryns, Mykenai,

Athen, die im wesentlichen nach denselben Grund-

10 satzen angelegt sind : auf den Random einer Fels-

kuppe, die an alien oder mehreren Seiten steil

abfallen oder die kiinstlich abgeschrofft sind, sitzen

gewaltige Mauern auf entweder massiv aus grossen

BlOcken zusammengefiigt, oder von kasematten-

artigen Aufbewahrungsraumen durchbrochen , an
manchen Stellen zu gewaltigen Bastionen ver-

starkt; sie umschliessen deu auf dem hoheren

Teile des Plateaus gelegenen kOniglichen Palast

und durch eine Mauer abgetrennt die niedriger

20 gelegenen Wohnungen fiir das Gesinde, die Stal-

lungen, Bergungsraume u. s. w. Der Mauerzug
wird ausser von ein oder zwei kleinen, versteckt

angebrachten Pfflrtchen, nur von einem grossen

Thoreingang unterbrochen ; der Zugang zu diesem

fiihrt, langsam aufsteigend, ein mOgliehst langes

Stiick unmittelbar unter der Burgmauer entlang,

so dass die unbeschildete Seite des Angreifers

fiankiert wurde, und endet in einem langen Gange,

der von der Burgmauer auf der einen, einer langen

30 auf der Aussenseite des Weges vorgeschobenen

Bastion auf der andern Seite gebildet wird (fiir

alle Einzelnheiten vgl. Schliemann Mykenai.

Steffen Karten von Mykenai. Adler bei Schlie-
mann Tiryns IXff.). Zwei Grundsatze, die auch

die spatere griechische B.-Kunst beherrschen,

finden sich schon hier deutlich ausgesprochen:

mOglichster Anschluss der Mauerlinie an die ge-

gebenen Ortlichen Verhaltnisse und kiinstliche

Verstarkung der Zugange, der schwachsten Punkte
40 der Verteidigung. durch Herstellung von flankie-

renden Bauten.

Es lasst sich nicht mehr mit Sicherheit fest-

stellen, wann und wo zuerst eine stadtische
Niederlassung mit einem schutzenden Mauer-
ringe von welchem Material auch immer umgeben
worden ist ; es scheint fast, als ob in der alteren

Zeit weniger Nachdruck auf eine verteidigungs-

fahige B. der Unterstadt als auf den Besitz einer

vor alien Dingen durch naturliche Festigkeit ge-

50sicherten Akropolis gelegt worden sei; erst in

der Persergefahr urn 560, so wird berichtet (Herod.

I 141), hatten sich die kleinasiatischen Griechen-

stadte mit einer ,Mauer' umgeben, und dass die

Phokaeer in dieser Zeit durch die Munificenz eines

Barbarenfursten in den Stand gesetzt worden sind,

eine Steinmauer urn ihre Stadt aufzufuhren, gilt

als besonderer Erwahnung wert (Herod. I 163).

Nach der Mitte des 5. Jhdts. wird es in Griechen-

land ausser Sparta wenige unbefestigte Stadte

60 gegeben haben, keine freilich, deren B. sich mit

der Athens hatte messen kOnnen. Schon am Ende
des 6. Jhdts. hatte die Stadt Athen ausser der

befestigten Burg, deren Aufgang im Westen durch

die ,neun Thore' auf dem Pelargikon verteidigt

wurde, eine Ummauerung gehabt, allein zur Zeit

des Perserangriffes war dieselbe verfallen (damals

scheint in Mittelgriechenland allein Theben eine

leistungsfahige Stadt-B. gehabt zu haben, Herod.
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IX 86). Die schon vor 490 begonnene B. der
Hafenstadt wurde nach dem Kriege wieder auf-
genommen und in massivem Mauerwerk zu Ende
gefiihrt, gleichzeitig eine neue, weiter herausge-
sohobene Mauer urn die Stadt Athen in Angriff
genommen, schliesslich die erweiterte Akropolis
mit neuen Umfassungsmauern und einer vorge-
schobenen Bastion an dem neu angelcgten Auf-
gang verteidigungsfahig gemacht. Bs waren so-

mit auf eine Entfernung von rund einer Meile
zwei befestigte Stadte entstanden ; allein mochte
auch jede einzelne von ihnen durch Ausdehnung
und Anlage so gut wie uneinnehmbar sein, es
war doch zu beffirchten, dass sich ein feindlicbes
Heer zwischen beide legte, die Verbindung zwi-
schen Stadt und Hai'en dauernd oder auf langere
Zeit iinterbrach; daher wurden, vielleicht nach
dem Muster von Megara der Peiraieus und die
Stadt Athen durch zwei ,lange Mauern' verbun-
den, und so eine dauernde Verbindung zwischen!
beiden hergestellt; die Burg konnte ihres Charak-
ters als Citadelle entkleidet werden, an die Stelle
des Festungsthores traten die Propylaeen. Mit
diesen Anlagen war ein befestigter Platz ge-
schaffen, gross genug, um der Bevolkerung Atti-
kas in Zeiten der Not wohl oder libel Unterkunft
zu gewahren, zu gross, um bei dem damaligen
Stande der Belagerungskunst von irgend einem
griechischen Heere dauernd und vollstiindig ein-
geschlossen zu werden. Der Katastrophe von 404 <

fielen die langen Mauern und die Hafen-B. zum
Opfer, aber schon 395 war man wieder dabei,
auf der Eetioneia auf den stehengebliebenen Fun-
damenten neue Mauern aufzufiihren, 394 begann
die Neu-B. des Peiraieus durch Konon. Was von
Befestigungen der Hafenstadt crhalten ist, stammt
im wesentlichen von diesem kononischen Neubau,
der moglicherweise im wesentlichen die Bichtung
der Themistokleischen B. beibehielt: auf der
Peiraieushalbinsel zieht sich an der Seeseite 20-5
—40 m. vom Meere eine Fiillmauer von 3—3,60 m.
Starke, auf je 70 in. von viereckigen, 4-6 m.
vorspringenden Turmen unterbroehen

,
hin, der

Zwischenraum zwischen Meer und Mauer ist fur
den Feind ungangbar gemacht; auf der ausge-
setzteren Landseite ist eine massive Mauer auf-
gefuhrt, die an den gefahrdetsten Stellen im
Norden bis zu 8 m. stark ist ; die Hafeneingange
waren dirrch gewaltige Molen, die auf ihren
Spitzen Tiirme trugen, bis auf schmale Einfahrten 5
gesperrt, den breiten Canal, der nach dem Zea-
hafen hereinfuhrt, begleiteten die Mauern auf
beiden Seiten und endeten in zwei vorspringen-
den Turmen. Den Abschluss der Hafen-B. bildet
die durch mancherlei spatere Zubauten verstarkte
Anlage auf der Eetioneia, die noch dadurch merk-
wiirdig ist , dass die auf der Westseite fehlende
Sturmfreiheit durch einen in den Pels gehauenen
10 m. breiten Graben geschaffen worden ist (wann
das Castell auf der Hohe von Munychia angelegt 6
ist, ist nicht auszumachen). Vgl. im einzelnen
v. Alten Karten von Attika, Text Heft I lOff.
Bull. hell. XI 129ff. 202ff. XII 337ff. Wachs-
muth Stadt Athen II 13ff. Die B. der Stadt
Athen ist 404 unberuhrt geblieben, aber sie
scheint im 4. Jhdt. allmahlich verfallen zu sein,
so dass erst mehrfache Ausbesserungen, schliess-
lich ein Neubau nOtig wurde. Die wenigen noch
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erhaltenen Reste lassen weder den Verlauf der
Mauer im ganzen mit Sicherheit wiedererkennen,
noch genau feststellen, welcher Zeit die einzelnen
Stiicke angehOren. Nach den deutlich erkenn-
baren Spuren auf dem Hiigel im Westen war hier
die Mauer 2—3 m. stark, mit viereckigen aus-
springenden Turmen von 8 m. Tiefe und 13 m.
Breite in Abstanden von etwa 80 m. ; die An-
lagen in der Ebene am Dipylon, deren urspriing-
licher Plan besonders stark durch spatere Ein- und
Neubauten verandert ist, lassen das System der
Thoranlagen deutlich erkennen, das sich an den
beiden auf der Landseite der Peiraieus-B. befind-
lichen Thore wiederfmdet: der aussere Thorein-
gang liegt in der- Mauerlinie oder wird hinter
dieselbe zuruckgenommen und durch vorspringende
Turme oder links durch die Mauer flankiert, er
fiihrt in einen viereckigen Thorhof von betracht-
licher Ausdehnung, welcher rings von Mauern
umgeben ist und auf dessen Riickseite in der
Achse des vorderen Einganges ein Ausgang nach
innen fiihrt (vgl. Kaupert M.-Ber. Akad. Berl.

1879, 608ff. v. Alten Athen. Mitt. Ill 28ff.

Wachsmuth Stadt Athen II 197).
Besser als diese Triimmer veranschaulicht den

Stand der alteren griechischen B.-Kunst infolge
ihrer sehr guten Erhaltung die im J. 369 neu-
angelcgte B. der Stadt Messene, welche sich an
den Berg Ithome , die natiirliche Akropolis der

) Stadt , anlehnt : eine meist massive Mauer von
2,50 m. Starke, 4,50 m. Hohe tragt einen Wall-
gang von 2 m. Breite, zu dem auf der Innenseite
der Mauer 1,25 m. breite Steintreppen hinauf-
fiihren; viereckige Turme von 6 in. Breite (nur
in den vorspringenden Ecken sind sie rund) treten
in Abstanden von rund 100 m. 6—7 m. aus der
Mauer heraus; sie sind bis zur Hohe des Wall-
ganges massiv und enthalten ein oder zwei Stock-
werke; das untere (oder einzige), aus welchem

trechts und links eine Thur auf den Wallgang
fiihrt, hat vorne und an den Seiten Schiessschar-
ten, in dem oberen statt deren mit Laden ver-
schliessbare Fenster; ein Giebeldach bildete den
Abschluss; einige einstfickige Turme sind noch
in einer Hohe von 10i/

2 m. erhalten. Das grosse
auf der Nordseite gelegene Thor zeigt ' dieselbe
Anordnung wie die Thore in Athen, nur dass der
von 7 m. hohen Mauern eingeschlossene Hof einen
Kreis von 19,7 m. Durchmesser bildet (Expedition
scientif. de la Moree I Taf. 32. 37ff.). Fast gleich-
zeitig (vom J. 371) sind die noch erhaltenen Fun-
damente der B. von Mantinea, deswegen lehrreich,
weil sie erkennen lassen, wie man sich behalf,
wenn sich gar keine natiirliche Unterstiitzung
weder durch einen einzelnen, beherrschenden Hiigel
zur Akropolis, noch durch bewegtes Gelande fur
die Fiihrung der Stadtmauer vorfand; da die
Stadt mitten in der Ebene und vollig flach lag.
erhielt die B. einen fast kreisrunden Grundriss
und wurde nicht massiv aufgefuhrt, sondern so,

dass auf einem rund 4 in. breiten Steinsockel
eine Mauer von Lehmziegeln aufgefuhrt wurde.
Sehr zahlreiche viereckige Turme von durchschnitt-
lich 6,75 m. Breite springen im Abstande von
rund 26 m. ca. 4,50—5 m. vor die Mauer vor;
ihre Riickseite liegt nicht, wie es sonst meist der
Fall ist, in der Mauerlinie, sondern sie ragen
stadtwiirts gegen die Mauer vor. Auffallend ist
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die grosse Zahl der Stadtthore (10), auf ihre An-
lage ist ganz besondere Sorgfalt verwandt: ent-

sprechend der Anordnung des alten tirynthischen

Thores liegt die Thorgasse in der Eichtung der

Stadtmauer zwischen dieser und einer weit vor-

geschobenen Bastion, die aber nicht ausserlich an
die Stadtmauer angesetzt ist, sondern von der Stadt-

mauer selbst gebildet wird (Gell Proben antiker

Stadtemauern Taf. 35. Bull. hell. XIV 65ff. Taf. I).

Diese drei Beispiele reichen vollig aus, die

Forderungen der alteren griechischen B.-Weise
erkennen zu lassen: Mauern von hinreichender

Starke und Hohe, deren Sturmfreiheit durch An-
schmiegen an die im Gelande vorgezeichneten

Linien erhoht wird, Verstarkung schwacher Punkte,

vor allem der Thore, durch besondere Werke, vor-

springende Turme zur Flankierung der Mauer
und Beherrschung des Vorterrains ; alles dies ge-

niigte vollkommen
,

wenigstens was die ausser-

lichen Mittel anbetrifft, dem Feinde eine Blokade
entweder ganz zu verleiden oder doch sehr zu
erschweren.

In vollig andere Anschauungen von den Auf-
gaben der Stadt-B. fiihren die tjberreste der unter

Dionysios 402—385 hegonnenen und vollendeten

B. von Syrakus. Schon der Umfang derselben, auf
der Land- und Seeseite fast 27 ty2 Km., ist ein

so grosser, damals nach dem Falle Athens der

grosste in ganz Griechcnland, dass zur wirksamen
Einschliessung das Zusammenwirken eines gerade-

zu ungeheueren Landheeres mit einer betrachtlichen

Flotte erforderlich gewesen ware. Die Anlage
der Werke selbst ergiebt ohne weiteres , dass es

hier nicht mehr die Abwehr einer ,gemutlichen'

Blokade, sondern die Verteidung gegen einen form-

lichen Angriff gait, der mit alien Hulfsmitteln des

,modernen' Belagerungskrieges : Turmen, Sturm-
bocken, Unterminieren der Mauern, schwerem Ge-
schiitz operierte und von einem Gegner ausge-

fuhrt wurde, der, wie die Belagerungen der west-

sicilischen Griechenstadte am Ende des 5. Jhdts.

gezeigt hatten, sich dieser Hiilfsmittel mit ebenso
grosser Meisterschaft wie zaher Energie bediente.

Um die Stadt von der Seeseite gegen den An-
griff der Karthager zu sichern, wurde die Insel

Ortygia, die Akropolis der Stadt, mit einer dop-
pelten Mauer umgeben ; um ein Festsetzen und
Vorgehen der Feinde auf dem Plateau von Epi-
polai (wie es seinerzeit die Athener gethan hatten)

uumoglich zu machen , wurde dieses in seiner

ganzen Ausdehnung in die neue B, hineingezogen
und rings von Mauern umgeben, welche auf den
15 m. und mehr steil nach der Ebene und dem
Meere abfallenden Plateaurandern unmittelbar auf-

sassen. Aber einen schwachen Punkt hatte dies

sonst unangreifbare Plateau : im Westen verengt

es sich zu einem schmalen Sattel, auf dessen Sfid-

seite ein alles Umliegende uberhohendes Plateau
liegt, und zieht sich nach den landeinwarts ge-

legenen Hohen hin, hier fiihrte nordlich von der

Erhebung des Euryalos die einzige Strasse von
Westen in die Stadt: dies war der gegebene
Punkt, wo der Angreifer einsetzen konnte und
musste, hier hatten die Athener ihren letzten bei-

nahe entscheidenden Sturm versucht. Diese Liicke

zu sperren wurde das Fort auf dem Euryalos
wenn auch nicht erst angelegt, so doch erweitert,

es wurde der Schlussstein der ganzen Stadt-B.

Diese Anlage beherrscht nicht nur das ganze Epi-

polai , sondern auch die weiten Ebenen nordlich

und stidlich, den einzigen Verkehrsweg, der zuLand
zwischen beiden vorhanden war, im Westen. Die
Anniiherung des Feindes mit seinen Turmen und
SturmbOcken an die Mauer unmoglich, die Wir-
kung seiner weittragenden Geschiitze unwirksam
zu machen, sind drei breite, bis zu 9 m. tiefe

Graben in den Fels geschnitten
,
ganz oder fast

ganz von Band zu Eand reichend, der ausserste

liegt 170 m. weit vorgeschoben ; erst hintei*dem
innersten dieser Graben erhebt sich die gewaltige

6 m. starke Mauer, jetzt noch fast 10 m. hoch,

an welche sich zwei grosse von Mauern einge-

fasste, im Sfiden durch einen tief eingeschnittenen

Graben, dann durch den nattlrlichen Abhang ge-

schiitzte Hofe anschliessen. Zu diesen Anlagen
iiber der Erde kommt ein Netz von unterirdischen

Gangen, welche von dem innersten Graben nach
vorwarts und ruckwarts, zum Teil auch nach oben
fiihren ; durch sie sammeln sich, unbemerkt vom
Feinde, in dem innersten Graben Truppenmassen,
um bei einem Angriff auf das nordlich unterhalb

des Castells gelegene Thor dem Feinde in den
Eiicken und in die unbeschildete Flanke zu fallen

(Diod. XIV 7. 10. Cavallari-Holm Topografia

archeologica di Siracusa, deutsch von Lupus Die

Stadt Syrakus im Altertum 46ff. 275ff.). Es ist

gewiss nicht zufallig, dass das zweite Beispiel

einer derartigen Anlage gleichfalls auf Sicilien

liegt; es waren eben dieselben Feinde, deren es

sich zu erwehren gait: die B. der 409 von den

Karthagern eroberten Stadt Selinunt ist, wie

neuerdings die Ausgrabungen gezeigt haben, durch
Verstarkungen und Neuanlagen so hergerichtet,

dass die Ahnlichkeit mit dem Euryaloscastell eine

schlagende ist (vgl. den bis jetzt nur vorlaufigen

Bericht von Petersen Rom. Mitt. 1892, 186ff.l.

Fast 50 Jahre spater hat man in Griech en-

land die neuere Art der Belagerung praktiach

kennen zu lernen die Gelegenheit gehabt, es er-

hob sich die unabweisliche Forderung, die fur

ganz andere Anforderungen gebauten Stadtbe-

festigungen durch Umbauten oder Neubauten die-

sen vollig veranderten Verhaltnissen anzupassen.

Ein lehrreiches Beispiel dafiir, wie man sich den
veranderten Umstanden anpasste, bietet der In-

halt des Volksbeschlusses vom J. 307/6, der den
Neubau der Mauern der Stadt Athen anordnet

(CIA II 167, dazu Wachsmuth Stadt Athen II

203ff. Fabricius Berl. Philol. Wochenschr. 1884.

1118): auf einem Steinsockel von etwa 0,60 m.
Hohe sitzt eine 3,27 m. starke Mauer aus Lehm-
ziegeln auf, deren Hohe nicht angegeben ist; sie

tragt einen etwas iiber 2 m. breiten, ebenso hohen
Wallgang ; derselbe ist vorne durch eine 0,60 m.
starke Mauer geschlossen, in welcher etwa 0,90 m.

fiber dem Fussboden je 0,60 m. aus einander

Schiessscharten (0,45 m. hoch, 0,60 m. breit) ge-

lassen sind. Auf dem inneren Rande des Wall-

ganges sind Pfeiler aus Lehmziegeln aufgemauert,

auf denen ein nach aussen geneigtes, mit einer

Lehmschicht gegen Feuersgefahr geschiitztes

Dac.h ruht. Pallisaden und ein Graben befinden

sich vor der Mauer. Der Wiederaufbau der langen
Mauern ist bei derselben Gelegenheit angeordnet;

danach waren es nur zwei Steindamme mit Fiil-

lung und daraufliegenden offenem "Wallgang.
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Die Ergebnisse der fiir die Entwicklung des
Festungskrieges und der Stadt-B. gleich Ab-
schnitt bildenden makedonischen und hellenisti-

schen Zeit hat Philon in seiner Schrift gezogen
und zu einer fOrmlichen Fortificationslehre zu-

sammengefasst. Danach hat die B. einer Stadt
dreierlei Aufgaben : die Annaherung des Peindes
mit schwerem Geschiitz in die Nahe der Stadt-
mauer, dann mit Maschinen unmittelbar an die
Stadtmauer moglichst zu verhindern, sodann die

Mauer so anzulegen, dass die Curtinen und ihr

Vorterrain von den sie einschliessenden Turmen
moglichst bestrichen werden, schliesslich den
Mauerkorper selbst gegen die Wirkung des groben
Gcschiitzes wie der Sturmbocke durch Anlage und
Material moglichst widerstandsf&hig zu machen.
Der erste Zweck wird erreicht durch ein System
von Graben, das einen ebenso notwendigen Be-
standteil jeder modernen B. bildet, wie in der
alteren B.-Weise das Fehlen eines Grabens urn
die Stadt herum die Regel ist (die Anlage eines,

noch dazu nassen Grabens urn Mantinea ist eine
ganz vereinzelte Erscheinung, veranlasst durch
die traurigen Erfahrungen der Belagerung von
395, vgl. Xen. hell. V 2, 4): mindestens drei

Graben nicht unter 31 m. breit sind, der innerste
fast 30 m. von der Stadtmauer, die beiden andern
in einem Abstand von je 17l/

2 m.
, auszuheben,

die so gewonnene Erde zu Diimmen aufzuschiitten,

die mit Pallisaden besetzt werden; der noch iibrig

bleibende Raum zwisclien den beiden ausseren
Wallen sowie noch eine Strecke weit feindwarts
vom aussersten Graben ist mit Pfahlen, Dorn-
strauchen

,
eirigegrabenen und leicht verdeckten

Topfen ungangbar zu machen. Der innerste Damra,
das Proteichisma, aussen mit Steinen verkleidet,

ist mit einer Mauer und schrag am Eskarpenfusse
eingegrabenen Pallisaden noch besonders zu be-
festigen, hinter ihm sind Geschiitzbettungen an-
zubringen. Der Raum zwischen ihm und der
Stadtmauer dient als gedeckter ' Gang zur An-
sammlung von Truppen. Die aus den Stadtthoren
ffihrenden Strassen diirfen nicht in einer geraden,
ununterbrochenen Linie diese Graben durchschnei-
den, sondern werden hinter jedem Erddamm ein

Stttck seitlich gefuhrt. Eine moglichst wirksame
Flankierung der Curtinen, d. h. der zwischen den
Turmen liegenden Mauerabschnitte, ist durch ver-

schiedengestaltete Traces zu erreichen , deren
Wahl von der Beschaffenheit des Gelandes ab- i

hangt. Die Curtine ist so anzulegen, dass sie

stets von den beiden einschliessenden Turmen be-

strichen werden kann, und es ergiebt das nicht
nur eine verschiedene Richtung der Tiirine zur
Curtine, sondern beeinflusst auch den Grundriss
der Curtine ; so erhalt man eine ganze Eeihe ver-

schiedener Grundrisse : maeanderftirmig, in Gestalt
einer Sage, aus Halbkreiscn mit nach innen zu-

ruckgezogenen Curtinen, doppelt, schrag u. s. w. Die
Praxis der erhaltenen Stadtbefestigungen zeigt, (

dass es weitaus das gewOhnlichste war, die Cur-
tinen in gerader Richtung von Turm zu Turm
zu Ziehen

, die Tiirme in nicht zu grossen Ab-
standen von einander an die von Natur vorge-
zeichneten Stellen zu setzen ; die kunstlichen For-
men, die Philon nennt, flnden sich sehr selten:
ein sagefflrmiges Trace ist in der B. von Samo-
thrake, einem Stuck der Mauer von Kolophon,

stufenfflrmig zieht sich die Mauer von Thasos
und Alt-Iasos hin, bei letzterem noch in eigen-
tiimlicher Weise durch vorspringende halbrunde
Tiirme verstarkt und durch zahlreiche Pforten
durchbrochen (Athen. Mitt. XV 144ff.). Die Mauer
selbst soli nach Philons Vorschrift mindestens
9_m. hoch sein (die hochsten erhaltenen Mauern,
die von Assos, stehen noch fast I8V2 n>.), eine
Starke von 41/2 m. haben ; sie ist entweder massiv

10 aufzufiihren, oder es sind in ihr gewolbte, nach
hinten offene Raume auszusparen zur Unterbring-
ung von Mannschaft oder Geschiitzen. Der Wall-
gang, der offen oder gedeckt sein kann, braucht
nicht die ganze Breite der Mauer zu betragen.
Das beste Beispiel solcher mehrstBckigen Stadt-
mauern, fiir welche Philon die B. von Rhodos als

Muster anfiihrt, sind die Mauern von Side. Die
Mauer 3,60 m. stark, innen durch Pfeiler von
5 m. Abstand verstarkt, tragt einen Wallgang

20 von 1,70 m. Breite; auch die Aussenmauern dieses
oberen Stockwerkes sind durch Pfeiler von 0,60 m.
Breite verstarkt, die den halben Abstand der
unteren Pfeiler haben; zwischen je zwei Pfeilern
sind zwei Schiessscharten, eine (1,10 zu 0,10) in
der Mitte, eine halb so hohe und breite in einer
Ecke am Pfeiler. Ein offener Wallgang bildet
das oberste mit Zinnen gekronte Stockwerk. An
manchen Stellen ist spaterhin das Erdgeschoss
noch dadurch verstarkt worden, dass Gewolbe von

30 7 m. Abstand innen angelegt sind, wodurch der
Wallgang des mittleren Stockwerkes urn 2 m.
verbreitert ist. Eine ahnliche Disposition, abge-
sehen von dem nicht mehr erhaltenen obersten
offenen Wallgang zeigt die B. von Perge: die
Mauer unten 2 m. stark, ist verstarkt mit innen
angelegten Verstarkungspfeilern, welche 4,15 m.
auseinander stehen, oben 4 m. iiber dem Fuss-
boden befindet sich ein Wallgang 1,50 m. breit,

abgeschlossen vorne durch eine mit Schiessschar-
40 ten versehene Mauer von 0,60 m. Zwischen je

zwei Pfeilern ist ein Tonnengewolbe gespannt,
in welchem auf dem Wallgange Thiiren von 0,60
X 1.90 m. ausgespart sind, wodurch ein fort-

laufender Gang auf der ganzen Mauer hergestellt
wird (vgl. G. Larickoronski Stadte Pamphyliens
und Pisidiens I 129, 63, dazu die Abbildung S.

39 ; die Mauern von Side ungenau abgebildet bei
Beaufort Karamania 139). Die Tiirme, auf
viereckiger Basis mit mehrwinkligem oder rundem

SO Oberbau , von mindestens 4i/
2 m. Mauerstarke,

sollen nicht eine breite Seite wie die meisten er-

haltenen Befestigungen, nach aussen haben, son-
dern zum Zwecke wirksamer Flankierung wie
grdsserer Sicherheit gegen die Stosse der Belage-
rungsmaschinen und des Geschiitzes so an die
Mauer anlehnen, dass eine oder mehrere Ecken
feindwarts gekehrt sind ; irn Erdgeschosse der
Tiirme sind fiir schwere Geschiitze kasematten-
artige Raume, nach hinten geoffnet, anzulegen.

iO Im ganzen Verlauf der Mauer sind dicht tiber

den Mauerfuss wie auch in den oberen Stock-
werken Schiessscharten, auch fiir grobes Geschiitz
geeignet, einzubrechen, 3eren Unterseite nach aus-
warts geneigt eine wirksame Beschiessung des
,toten Winkels' am Mauerfuss ermOglicht. Kleine
Ausfallpforten , wie sie die erhaltenen Befesti-

gungen, z. B. Mantinea, Alt-Iasos, zeigen, sind wo-
moglich zwei neben jedem Turm anzulegen, so

193 Begabris Begorritis lacus 194

dass die eine zum Ausriicken , die andere zum
Wiedereinriicken der Mannschaften dient. Stadt-
warts der B. soil eine Wallgasse von fast 40 m.
freibleiben, in der Praxis begniigte man sich mit
weniger, man kam mit 3 und 5 Fuss aus (Dit-
tenberger Syll. 308. 309). Als Material fiir

den Bau der Mauer empfiehlt Philon Bruchstein
ebenso wie Lehmziegel; die Anwendung des einen
oder des anderen Materiales wird vor allem von
localen Bedingungen abgehangen haben; es ist 10
gewiss nicht zufallig, dass in Boiotien die B. mit
Lehmziegeln besonders hauflg wiederkehrt, dass sie

sich bei Mantinea wie Tegea, flndet, dass der Stym-
phalier Aineias (um 360) sie als die gewohnliche
voraussetzt (vgl. im allgemeinen liber Stadt-B. im
griechischen AltertunvRus 1 0w undK e chly Gesch.
des gr. Kriegswesens 196ff. 405ff. Rochas
d'AiglunPrincipes de fortification antique 1881.
Graux und Rochas d'Aiglun Rev. phil. N. S.

Ill 108ff. Ausgabe der Abschnitte iiber B. aus 20
Philons funftem Buch mit Erlauterungen).

Zu diesen Anlagen, deren Aufgabe es ist, die

Landeshauptstadt unmittelbar gegen einen Angriff
zu sichern, treten noch hauflg fortificatorische An-
lagen zum Schutz der Landesgrenze; es lassen
sich zwei verschiedene Arten erkennen: Wart-
tflrme und Castelle oder eine formliche Grenz-
sperre. Das Urspriingliche war wohl, auf hoch-
gelegenen Stellen, die die im Thale vorbeiziehende

(etwas entfernt von dem erst um 1700 gegrilnde-

ten neuen Ort Bigastro) gefunden wurde JCIL II

5948), bezeichnet seine Lage. Die eoolesia Biga-
strensis wird in einer ebendaher stammenden christ-

lichen Inschrift (Inscr. Hisp. christ. Append. [Brit.]

nr. 2) und in Urkunden vom 6. Jhdt. abwarts er-

wahnt. Vgl. CIL II p. 956 und G u e r r a Deitania 9ff.

[Hiibner.]

Begerri s. Bigerriones.
Begesse, eines der zehn Castelle am Anto-

ninuswall im nordlichen Britannien, nur bei dem
Geogr. Rav. 435, 6 erwahnt; dem Castell von
Barhill entsprechend (CIL VII p. 198 vgl. C. Miil-
ler zu Ptol. 113, 7).

^
[Hubner.]

Begetos (Beyexos). 'El-rjyTjrfg in Olympia um
181 n. Chr., Arch. Ztg. 1879, 60 nr. 245.

[Kirchner.]

Begialis (BeyiaXig), verderbte Lesart bei Ptol.

V 2, 31 fiir Aiyiallg, s. Aigiale Nr. 1.

[Oberhummer.]
Begis (Bijyig), ein Gauvorort der seit alters

in der siidlichen Illyris angesiedelten thrakischen
Tralleis, Steph. Byz.; vgl. Boluros.

[Tomaschek.]

Begoe^ nach Serv. Aen. VI 72 nympha quae
artern sertpserat fulguritftrum apud Tuseos; ihre

Blitzweissagungen wurden zusammen mit den libri

Sibyllini und den Weissagungen des Marcius (seit

Augustus) im palatinischen Apollontempel aufbe
Strasse beherrschen , an der Landesgrenze ent- 30 wahrt. Gewiss von diesen nicht verschieden sind
lang Warttiirme aufzufiihren , vielleicht weniger
zur dauernden Beherrschung der Strassen als zur

Alarmierung beim Anmarsch des Feindes; um
solche Tiirme wurden einfache Burghofe mit Wohn-
raumen und Cisternen u. s. w. angelegt wie auf
Amorgos (Ross Inselreisen II 43), oder an die

Stelle eines Wartturmes oder eines Burghofes trat

ein Castell, nach den Principien der Stadt-B. an-

gelegt, wofiir Oinoe (gewohnlich Eleutheriae ge

die von Ammian. Marc. XVII 10, 2 (ut in Tage-

ticis libris legitur vel [vel addid. M. Haupt]
Vegonicis) angefuhrten libri Vegoniei und die

Sammlung, aus der in den Gromat. lat. p. 350
(idem Vegoiae Arrunti Vdtymno ; vorher p. 348
ex libris Magonis et Vegoiae auetorum) eine

Prophezeiung iiber die Heiligkeit der Grenzen und
die Bestrafung ihrer frevelhaften Verletzung mit-

geteilt wird (vgl. W. M. v. Goethe De frag-
nannt) das beste Beispiel ist (Erbkam Ztschr. 40 mento Vegoiae cuius sit momenti in tractandis
fiir Bauwesen XXIX 285 u. Taf. 44). Die ganze
Grenze von Attika war mit einer Kette solcher

Castelle besetzt: Sunion, Thorikos, Rhamnus auf
der Seeseite, Oropos, Dekeleia, Phyle, Panakton,
Oinoe landeinwarts, als Abschluss die Burg von
Eleusis und Budoron auf Salamis. Eine Grenz-
sperre, d. h. die Abschliessung der Grenze ganz
oder teilweise durch Mauern und Tiirme mit Hin-
einziehung der natiirlichen Hindernisse flndet sich

antiquitatibus iuris Romani, Stuttgart-Tubingen
1845). Das bei Aram. Marc. a. a O. iiberlieferte

Bruchstiick zeigt hexametrische Form (Muller-
Deecke Etrusker II 25, 24. E. Bormann Arch.-

epigr. Mitt. XI 1887, 100. Baehrens FPRp. 422),

aus dem bei den Feldmessern erhaltenen Frag-
mente geht hervor, dass diese Prophezeiung beim
Beginne des achten etruskischen saeeulum, d. h.

im J. 666 d. St. = 88 v. Chr. (Mommsen Rom.
in Attika, wo gegen die thriasische Ebene von 50 Chronol.2 188f.) in Umlauf gesetzt wurde. Welche
den Rheitoi erst auf dem Aigaleos eine Reihe von
Turmen sich hinzieht, dann die Senkung zwischen
Aigaleos und Parnes durch eine von Turmen unter-

brochene Mauer gesperrt ist (Curtius und Kau-
pert Karten von Attika Heft II 44). Eine ahn-
liche Grenzmauer mit Tiinnen zieht sich von der
Stadt Pergamon nach Norden (vgl. auf dem Plan
in Petermanns Mitteilungen Erganzungsheft 94
Taf. I). Genaueres iiber die Anlagen zur Landes-

Namensform die richtige ist, die mit B oder die

mit V anlautende, ist schwer zu entscheiden;

M. Haupt (Opusc. H 493) schrieb bei Amm.
Marc. a. a. O. Begoicis fur Vegonicis, Salma-
sius bei den Grom. lat. a. a. O. Begoe; dagegen
fuhren Deecke (zu Muller Etrusk. II 30, 45)
und G. Schmeisser (Die Etruskische Disciplin

vom Bundesgenossenkriege bis zum Untergang des

Heidentums
,

Liegnitz 1881 , 21 , 100) die ver-

verteidigung in Droysen Heerwesen und Krieg- 60 schiedenen Varianten auf die Grundform Vegone
fuhrung der Griechen 257ff. [Droysen.]

II. Uber rOmische Befestigungskunst vgl. den
Artikel Castra.

Begabris s. Be tar is.

Begastrnm, Stadt in Hispania Tarraconensis,

zum Conventus von Carthago nova gehOrig; die

r(es) pfublicaj Begastresium einer Inschrift, die

in der Nahe von Cehegin im Konigreich Murcia

Pauly-WiBaowa III

zuriick. Das Schwindelcitat Labeo qui disciplinas

Etruscas Tagetis et Bachetidis XV voluminibus
explanavit bei Fulg. de abstr. serm. p. 559 Merc,
ist mit Unrecht hierher bezogen worden (s. Ba-
chetis). [Wissowa.]

Begorra s. Bigerriones.
Begorritis lacus, See in der makedonischen

Landschaft Eordaia, Liv. XLII 53, 5 ; wahrechein-

7
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lich der See von Ostrovo (so auch Kiepert, wah-
rend ihn Leake u. a. fur den sumpfartigen Sari
GjOl hielten). Vgl. Leake N. Gr. Ill 289. 316f.
Dimitsas rscoyg. Maxed. I 189f.

[Oberhummer.]

_
Beguensis regio {Beguensis saltus), Gegend

m der Byzacena mit gleichnamiger Gutsherrschaft,
CIL Vin 270 = Suppl. 11 451. [Dessau.]

Beifusg, Artemisia L., aQxefuala, artemisia,

Griechenland und Italien am Seestrande wild, vgl.
Murr Die geogr. u. myth. Namen der altgriechi-
schen Welt in ihrer Verwertung fur antike Pflanzen-
geogr. II nr. 38. Von manchen wurde der See-
B. (apsinthium marinum) auch Seriphos genannt.
Er wuchs hauflg in Kappadokien auf dem Taurus-
gebirge, auch in Agypten, hei Taposiris nicht weit
von Alexandria. Die Leute gebrauchten dort die
Pflanze statt der Olivenzweige; man benutzte sie
All An nln \ s-1 D - IT" 11* t r • 1

;=+ tifl XT
•« j.iid,iiie sham uer unvenzweige ; man benutzte su11^? ^ Fami ie derl0auch Arznei und in Kappadokien zur ViehSif&LK.Tfeml!^ mast

- K^/ri^ der Isis pflegten einen Zweig
reichen Arten, die teils den ausdauernden Krau-
tern angehoren, teils den Halbstrauchern, vgl. Ps -

Apul. herb. lOff. Der Name Artemisia kommt
nicht von der karischen Konigin Artemisia, der
Gemahlin des Mausolos, auch nicht von dexeune
= .gesund', sondern wohl von der Geburtehiilfc
leistenden Frauengottin (vgl. o. Bd. II S. 1347f.
Schreiber in Eoschers Lex. I 571ff. § 9) Artemis
frfiW Ai7r>al t j "

,

D
'

wiieououiauu nocn nirgenas getunden, wohl abeifruher hiess die Pflanze nach der Patromn der 20 in Karien und Mysien von Sibthorp In NordJunefrauen •nart.hmix- vcrl P r, t> y. yyv iq ;4..u._ • j. ... i. ...
J

, , . . . " ..
lu

davon bei feierlicheii Processionen vor sich her zu
tragen, Diosk. a. 0., ahnlich Plin. n. h. XXVII
53; vgl. Lenz Bot. d. a. Gr. u. R. 475. Dier-
bach Flora myth. 179. Die GCttin Isis selbst
wurde mit B. gekrcnt oder einen B.-Zweig in der
Hand haltend dargestellt. Eine weitere Art ist
der Feld-B., A. campestris L. i Dieser ist zwar in
Griechenland noch nirgends gefunden, wohl aber

Jungfrauen parthenis; vgl. Plin. n. h. XXV 73
Macer Florid, de vir. herb. I 1—7. Koch Baume
u. Straucher d. alten Griechenl. 145. Noch heute
wie im Mittelalter (vgl. Walafrid Strabo hort. 181
mater kerbarum) gilt B. als Mittel bei Frauen-
krankheiten. B. kommt von bibo%, pipo%, bybos,
beybos (bozen = schlagen). Aus der niederdeutschen
Wortform bifot entstand untervolksetymologischem
Tasten nach Ankniipfung an ein bekanntes Wort
d 3a r,»,,wv,^,,* ^ tj a -1 v I 5 t, .

els uel "auenieiaen, genemmter Menstrua-das neuhochdeutsche B. Somit hat d1ese Benen- 30 tion u. dergl. , ferner um Fehlgeburten zu ver-miner mit .Fuss' im Gnmrlfi ™ \,;„a *.il t>
rcmgeuurien zu ver

italien ist er heimisch; vgl. Diosk. Ill 117: Aqxs-
/uala s'xovoa . . . iejixoxsga tpvtta. Alle B.-Arten
galten fur sehr heilkraftig, so dass die Pflanze,
die auch in dem Rufe stand, die ilblen Wirkungen
genossenen Giftes aufzuheben, auch owtovoa, die
Rettende, genannt wurde. Die Wurzeln fast aller
Arten galten fur krampfstillend und schweiss-
treibend, sowie als Mittel gegen- Epilepsie. Be-
sonders bei Frauenleiden

, gehemmter Menstrua-

nung mit ,Fuss' im Grunde nichts zu schafFen,
obglcich die Wurzel der Pflanze in aberglaubischer
Meinung gegen das Ermfiden allerdings an die
Fiisse gelegt wurde; biboi bedeutet vielmehr ,was
als Gewiirz zur Speise hinzugestossen (beigestos-
sen) wird', oder aber es waren aberglaubische Ge-
briiuche die Veranlassung zur Namengebung, etwa
weil man an das Kraut klopftc, oder — was wahr-
scheinlicher — weil man damit auf Menschen
„ i-i j.. ,. jjiciiouucii vicr uie rnanze am Jusse true, vor demschug. Uberdieweit verbreitcteSittedesRuten.40alle Tiere und Gespenster; vf . Anonymscnlae'enss-MnnTiTitirdf Mirfli w„,.„„v, heh n ~ ™ 'schlagens s. Mannhardt Myth. Forschungen 115ff.
140ff. Die beiden Gruppen Artemisia abrotanum
L. und Artemisia absinthium L. s. u. Eberraute
und Wermut. Hier soil nur von den anderen
Artemisiaarten die Rede sein. Unser gemeiner B.
(A. vulgaris L.), das bekannte, wegen seines athe-
rischen Oles und seiner aromatischen Stoffe nament-
lich zu Giinse- und Entenbraten verwendete Kuchen-
gewiirz, kommt in Griechenland nicht vor (vgl.

f.dtt ^n0^ Plant flor
-,
n
cl
^
ss

- ?
07

)'
wohl aber 50H 184. Sacaze Inscript. des PyrTn. nr 406 =andere. dem Wermut 711m Tp t»lrr,.w«i„„j„ nrT vm on/, ...... S . .

m —andere, dem Wermut zum Teil sehr nahestehende
Arten, z.^ B. Artemisia arborescens s. arborea L.,
nengr. ^ 'Ayiyrja, auch 'AyjiSrjd, und in Kreta Ilia-
oidrja, wild auf den Inseln, sonst hauflg in Garten
gezogen vgl. v. Heldreich Nutzpfl. Griechenl.
26; in A. Mommsens Griech. Jahresz. V 589
Dierbach Flora myth. 207. Die Blatter des
Baumchens sind weisslich, fein behaart und samt-
artig anzufuhlen. Die gelblichen Bluten stehen

hindern, wurde B. gem angewandt; vgl. Plin. n.
h. XXV 73. Galen. XI 839. XVI 181 K. Scrib.
Larg. 106. Murr Die Pflanzenwelt. i. d. griech.
Mythol. 190. Aus diesem Grunde war der B. der
Artemis Eileithyia heilig, desgleichen der miitter-
lichen Gottin und Geburtshelferin (vgl. Ov. amor.
II 13. Roschers Lex. II 501ff.) Isis. Der Wan-
derer, der B. in der Hand trug, wurde nie mude.
Wer die Pflanze am Fusse trug, vor dem flohen
alle Tiere und Gespenster; vgl. Anonym, nsgl
fioxavtiv 30—32 und Schol. (bei Sillig in d. Ausg.
d. Macer Florid, de vir. herb. p. 201 u. p. 212).

[Wagler.]
Beina s. Benna Nr. 1.

Beira s. Bazira.
Beisirisse (Dat.), iberischer (?) Gott, nur be-

kannt durch eine Inschrift aus Cadeac-les-Bains
(Hautes-Pyre'ne'es): Ifovi) ofptimo) m(aximo) Bei-
sirisse M. Valerius) Potern v. s. I. m. Bull, epigr

„..„
r.^„. ^ gciun^ueu siuwn stenen crnnn liesch. d. griech. Kiinstl II 606ft 1

SfetlL^^^.^!» 60N'™ ist aber nich/uSch

CIL XIII 370; vgl. Me"rim<$e De antiquis aquar.
religionibus 72. Holder Altkelt. Sprachschatz s.

Beisiriss(is). O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Ber-
lin 1896,_ 448. phm.]

Beisitalog, Besitzer oder Stcinschneider eines
Achatsardonyx mit einem auf eine Lanze gestutz-
ten Eros spaten Stiles (Gori Inscript. Etruscae
56 Taf. 5, 2; Mus. Florentin. II 15f. Taf. 5, 2.
Brunn Gesch. d. griech. Kiinstl. II 606f.). Der

--- ~r -Liauucu. jL/ie ruauze
ist bitter, aber von angenehm aromatischem Ge-
ruch, vgl. Billerbeck Flora class. 213. Leunis
Synops. H. TeO ns § 694, 38. Das erste eldos
bei Dioskondes— dersfiwta nokvxlawos (III 117)— geht mit Sicherheit auf A. arborescens. Ferner
ist zu erwahnen der Meerstrands-B. oder See-B.,
A. maritima L., von Dioskorides (IB. 24) dyjiv&iw
&akaootov genannt; er wachst hie und da in

[O. Rossbach.]
BeTthanin (Brii&aviv) s. Bethenim.
Beitylos s. Bitylos.
Beindaes (BuovSaeg). Castell im oberen Meso-

potamien, Theophyl. II 18 (106 de Boor), dem
Namen nach eine ursprunglich jiidische Ansiede-
lung. Es ist aramaisch: Be Mdde ,Judenhausen\
Damit ist vielleicht identisch x&otqov Biiov&a;
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(var. BrjiovfSai&as) Georg. Cypr. descr. orb. Rom.
930 Gelzer. [Fraenkel.]

Bekis (Bexis), Castell in der byzantinischen
Provinz Thrake, am Istros, von Iustinianl. angelegt,

Piocop. aed. IV 11 p. 308 Bonn. [Oberhummer.]
Beknli (Bsxovfo), Castell im Bezirk Rhodope

der byzantinischen Provinz Thrake, von Justinian I.

angelegt, Procop. aed. IV 11 p. 307 Bonn.
[Oberhummer.]

Belabitine (BsXafiixivrj), Landschaft des re- 10
mischen Gross-Armenien , deren Satrapie als zur
Zeit des Kaisers Zeno besonders geringfilgig gait,

Procop. dc aedif. Ill 1. Vielleicht = Bal^ixrjvr),

s. d. [Baumgartner.]

Belaci, Belaoorum eivita-s, eine der zum Reich
des Cottius gehOrenden Gemeinden

,
genannt auf

dem Triumphbogen von Susa (CIL V 7231) zwi-
schen den civitates Segusinorum und Caturigum.
Desjardins Geogr. de la Gaule II 95. Det-
1 e fs e n Herm. XXI 538. Holder Altkelt. Sprach- 20
schatz s. v. Ruggiero Dizionario I 985. Nach
Gluck Renos etc. 25 = bellicosi (kymr. bei =
helium), vgl. Belatucadrus. [Ihrn.]

Beladonni (Dativ), keltischer Beiname des
Mars auf der bei Aix gefundenen, jetzt verschol-
lenen Inschrift CIL XII 503: Marti Beladonni
T. Flfavius) Iustus ex iussu. Allmer Revue
<5pigr. 1895, 360 nr. 1125. [Ihm.]

Belagerung s. Festungskrieg.
Belaidipara (BrjXaidbtaQa), Castell in der by- 30

zantinischen Eparchie Thrake, von Iustinian I.

angelegt, Procop, aed. IV 11 p. 305 Bonn.
[Oberhummer.]

Belaios. 1) Brjkaios s. Belos Nr. 1.

2) Als Beiwort des Zeus aufgeftihrt bei Anon.
Ambros. 24. Laurent. 19 (Schoell-Studemund
Anecdota II 265f.). Zeus B. ist wohl kein anderer
als Zeus Belos (s. d. Nr. 3). [Jessen.]

3) Belaios, Heide (Liban. ep. 673. 730), Lehrer
der Rhetorik (ep. 730. 659. 686. 1182), wurde 40
unter dem Kaiser Lilian (ep. 673. 730) zum Praeses
Arabiae erhoben (ep. 672 b. 673), bekleidete also das
Amt um 362. An ihn gerichtet Liban. ep. 659. 672 b.

€73. 686. 730. 1105. 1182; lat. I 54. [Seeck.]

Belalitenses, Einwohner einer Stadt in Africa,

deren Bischof im J. 411 erwahnt wird (coll. Carth.
1 126). Als Belalitanus bezeichnet sich ein Priester
der Caelestis, CIL VIII 1360. [Dessau.]

Belalus, eine sonst vOllig unbekannte Ort-
schaft sudlich vom kaspischen Meere , etwa im 50
anarischen Teile von Atropatene, Geogr. Rav. II 8

;

etwa syrisch Bg-Lales? [Tomaschek.]
Belas (Bei.Ss), Castell in Dardania, Procop.

de aedif. IV 4 p. 281, 11. [Tomaschek.]
Belates (Lapithe bei Ovid. met. XII 255) s.

Pelates. [Hoefer.]

Belatucadrus (-os), brittischer Kriegsgott
(Mars), auf zahlreichen in verschiedenen Gegenden
Britanniens gefundenen Inschriften genannt. Be-
latucadrus z. B. CIL VII 369. Eph. epigr. VII 60
965; dem Belatucadrus CIL VII 294. 295. 333.
745. 873. 934. 935. Eph. epigr. HI 84. 85 (=
Bruce Lapid. sept. p. 412 nr. 806. 807); deus
sanetus Belatucadrus (oder B. sanetus) CIL VH
314. 337. 874. Eph. epigr. Ill 92; deus Mars
Belatucadrus CIL VII 318. 746. 885 (?). 957.
Eph. epigr. VII 1084 (vgl. 953 Deo Blatucairo.
1053 Baliticauro ?). Unecht die Inschrift Eph.

epigr. VTI 1186. Hubner Westd. Zeitschr. Ill

124. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. Gltick
Kelt. Namen 6. 52 ; Renos etc. 21. 25 (bei kymr.
= bellum, kadr kymr. = pulcher, vgl. die Eigen-
namen Belatullus und Belatumara, Zeugnisse auf
Inschriften bei Holder). [Thm.]

Belbina (BeZfltva, Theognost. in Cramer Anecd.
Oxon. II 100, 32f.). 1) Kleine Insel, 22 km. siid-

siidwestlich von Cap Sunion am Eingang des sa-

ronischen Meerbusens gelegen, 5 km. lang, 2 km.
breit (iiber das Areal s. Petermanns Mitteil. Er-
ganzungsh. 101, 34). Die Insel wird von einem
einzigen, aus Thon- und Glimmerschiefer bestehen-
den Bergriicken gebildet, dessen Gipfel nach der

franzfisischen Karte Bl. 14 820 m. (?), nach dem
Mediterranean Pilot IV 84 329 m. erreicht. An
den Abhangen erkennt man noch Qberall die an-
tiken Terrassen, ein Beweis sorgfaltigen Anbaues

;

auch von dem gleichnamigen , von Skyl. 51 er-

wahnten Stadtchen sind noch Spuren vorhanden.
Herod. Vin 125 (vgl. Bahr z. St.) nennt die

Insel als Beispiel eines winzigen Gemeinwesens
(Ethn. BeXfiivtxris., bei Steph. Byz. BeXfSivr)xt)s)\

als solches gehflrte sie dem attischen Seebunde
an, s. CIA I 37 (01. 88, 4). Boeckh Staatshaus-
haltung II[3 365. 430. Sonst wird die Tnsel noch
von Artemidor bei Steph. Byz. Strab. Vni 375.
IX 398. Plin. n. h. IV 57 erwahnt. Jetzt heisst

die Insel H. Georgios oder S. Giorgio d'Arbore
und enthalt nur ein einziges Geheft. Ross In-

selreisen 14. II 172f. Bur si an Geogr. II 476.

2) Stadt im oberen Eurotasthale, deren Name
in verschiedenen Formen uberliefert ist. Sie lag
100 Stadien von Pellana aufwarts, Paus. Ill 21, 3
(Bskefiiva), und gehOrte wahrscheinlich zur lako-

nischen Tripolis (s. d.). Err Gebiet (Btlfiivaxt?

Pol. II 54, 3; BUixwaxn Strab. VHI 343; ager
Belbinates Liv. XXXVIII 34, 8) war die wasser-

reichste Strecke Lakoniens (Paus. a. a. O.), soil

aber ursprunglich zu Arkadien gehOrt haben, Paus.
VIII 35, 4. Zur Zeit Philipps II. kam es aus
dem spartanischen Besitz an Megalopolis (Liv. a.

a. O.), zu dessen Grundung die Einwohnerschaft
von B. nach Paus. VIII 27, 3, wo unter BXeviva
(in der Aigytis) wohl dieselbe Stadt zu verstehen
ist, ebenfalls herangezogen worden zu sein scheint.

Unter Kleomenes III. wurde sie wieder von Sparta
aus besetzt (Plut. Kleom. 4 [Bekfliva]. Pol. a. a. O.),

aber durch Philopoimen im J. 189 v. Chr. an
Megalopolis zuriickgegeben, Liv. a. a. O. In der

Kaiserzeit gehOrte sie wieder zu Lakonien, Pans,

aa. OO. Ptol. Ill 14, 43 (16, 22 BUuiva, s. C.

Muller z. St.). Steph. Byz. s. BsXflira. Hesych.
s. Bslfttva. Ihre Ruinen glaubt man beim Dorfe

Petrina am Berge Chelmos gefunden zu haben.
Leake MoreaIII20; Pelop. 203. 234. 237. 366.

Curtius Pelop. I 337. n 257. 320. Bursian
Geogr. II 113.

S) S. Bembina. [Oberhummer.]
Belca, Ort in Gallia Lugudunensis an der von

Augustodunum nach Cenabuni (Orleans) fuhrenden
Strasse, 22 Millien von letzterem entfernt (Itin.

Ant. 367. Tab. Pent.). Nach d' An vi lie (Notice

146) das heutige Bouzi, welches im Mittelalter

Belciacum geheissen haben soil. Desjardins
Table de Peutinger 33. Vgl. Holder Altkelt.

Sprachschatz s. Belca und Belciaco. [Ihm.]

Belcae. 1) Gesamtbezeichnung der skythi-
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schen Volker, Mela HI 36; aus III 57 Thyle Bel-

carum litori adposita est ergiebt sich, dass hier

unter Skythen die Bewohner der britannischen

Inseln zu verstehen sind; die Nachricht geht wohl

auf Pytheas zuriick. [Tomaschek.]

2) Auson. ord. urb. nob. 114f. (p. 151 Peiper) in-

teriusque premunt Aquitaniea rura Cebmnae us-

que in Teutosagos paganaque nomina Belcas (Var.

Beleos). Gemeint sind die Vbleae (s. d.) mid Tecto-

sagen. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ibm.]

Beldalin, ein nur vom Geogr. Eav. 312, 1

zwischen Gracurris und Ercavica genannter Ort

in Hispania Tarraconensis ; die Form ist sicher

nicht richtig iiberliefert. [Hlibner.]

Belebatos (BelifSaios), nach Hesych. o xov

migdg (A. Heringa: arOgdsig) aorfg bei den

Babyloniem, vielleicht = dem von den Chaldae-

em As/Ucpar (Hesych s. v.) genannten Stern, mit

der von Ahrens (Dial. dor. 81) nachgewiesenen

Vertauscbung von d und jS. [Tiimpel.]

Beledina (BsXediva), Castell in der byzanti-

nischen Provinz Thrake, von Iustinian I. angelegt,

Procop. aed. IV 11 p. 308 Bonn. [Oberhummer.]

Beledonii, BeXrjdovioi fflvog jiag' 'Qxsavw

Steph. Byz. (erwahnt von Parthenios). Vielleicht

identisch mit den Belendi des Plinius (s. d.). [Ihm.]

Beleia (Itin. Ant. 454, 8; BeXeia bei Ptol.

II 6, 62; Belegia beim Geogr. Rav. 318, 7),

Stadt der Edetaner (Ptol. a. a. 0.) in Hispania

Tarraconensis an der Strasse von Asturica nach

Bnrdigala, zwischen Deobriga und Suessatium.

Nicht verschieden davon sind wahrscheinlich des

Plinius zum Conventus von Clunia gehdrige Velien-

ses (III 26) sowie die Stadt der Carister OveXeta

bei Ptol. II 6, 64 und Veleia in der Notit. dign.

occ. XLII 32. Die Lage ist noch nicht ermittelt;

Guerra (Discurso a Saavedra 88) setzt sie in die

Nahe von Estavillo bei Quintanilla und Rivabel-

losa. Der alte Name hangt vielleicht zusammen
mit dem Volk der Belli (s. d.). [Hiibner.]

Beleia (Gen. Bsl.tji.ag), eine als EimoQia be-

zeichnete Gottin, die mit unbekannten ihr zuge-

horigen ,anderen GOttern' zusammen einen vuvrj-

xr\g hatte und von ihren Orgeonen zusammen mit

Aphrodite und der Svgia fteog zjir Kaiserzeit ver-

ehrt wurde, CIA III 1280 a (Hydraiika). G.

Hirschfeld S.-Ber. Sachs. Ges. d. W. 1878, 27, 42.

[Tiimpel.]

Belemina (BeXe/ilva) s. Belbina Nr. 2.

Belenatensis mons bei Greg. Tur. in glor.

confess. 5. Abznleiten von dem keltischen Bele-

nus. Der Name scheint erhalten in Saint-Bonnet

(Pny-de-DOme). Longnon Geogr. de la Gaule

au Vie siecle 491. Holder Altkelt. Sprachschatz

s. Belenos Sp. 373. [Him.]

Belendi, Volk in Aquitaniea bei Plin. n. h.

IV 108. Vielleicht identisch die BeXrjSortoi bei

Steph. Byz. Vgl. Desjardins Geogr. de la

Gaule II 371. 374f. Holder Altkelt. Sprach-

schatz s. v. [Bim.]

Belenns (seltener, aber verhaltnismassig haufig

auf Inschriften Belinus), keltischer Gott, der zur

Zeit des Verfalls der rflmischen Religion grosse

Verehrung genoss. Tertullian apol. 24 und ad
flat. DI 8 bezeichnet ihn als einen speciellen Gott
von Noricum, und eine der ziemlich zahlreichen

Inschriften ist auch im Gebiete von Noricum ge-

funden worden (CIL III 4774 Belino Aug. sac.,

bei Klagenfurt). Die Mehrzahl der Inschriften

stammt aus Aquileia und Umgebung, wo in dem
Ort Beligna der Name des Gottes fortzuleben

scheint (CIL V 732—734 736—755. 8212; dazu

neuere Funde im Archeografo Triestino XX 1894
—1895 p. 189 nr. 44f., vgl. Cagnat Revue ar-

cheol. 3. ser. XXVII 131); und dass hier beson-

derer Grand za seiner Verehrung vorhanden war,

erhellt aus den Zeugnissen Herodian. VHI 3, 8
und Hist. Aug. Maximini duo 22. Maximums be-

lagerte Aquileia, und als die Stadt bereits auf

dem Punkte stand sich zu iibergeben, wussten die

Befehlshaber den Mut der Bewohner zu beleben,

indem sie die Hfilfe ihres Schutzgottes (rov ijic-

%<ogiov &eov) B. in Aussicht stellten; wirklich

behaupteten nachher die Soldaten Maximins, das

Bildnis des Gottes in der Luft sich am Kampfe
beteiligend gesehen zu haben (auf einer der

neuen Inschriften wird der Gott defensor Aug.
genannt). Aus diesem Bericht sehen wir zugleich,

dass der Gott dem Apollon verglichen war (Bi-

Xevov Ss xaXoSm tovtov, oefiovoi re V3itQ<pvwg

'AxdXXcova elvai e&sXovtss Herodian. a. 0.), was
durch einen Teil der Inschriften (Apollini Be-
leno oder Apollini Beleno Augusto) bestatigt

wird (die Zeugnisse vollstandig bei Holder Alt-

keltischer Sprachschatz s. Belenos; vgl. beson-

ders auch CIL V 741, wonach dem Apollo Be-

lenus Augustus ein signum Oupidinis geweiht

wurde). Wie gross die Verehrung war, die der

Gott in jener Gegend in spaterer Zeit genoss, be-

weist die Dedication der Kaiser Diocletian und
Maximian CIL V 732 [Apollini] Beleno [impera-

torjes Caesares [C. Aur. Vol. Dijoeletianus et

[M. Aur. Vol. MJaximianus [p. f. invietji

Augg.f. ... J dedieaverunt (vgl. nr. 803, von den-

selben Kaisern Deo Soli gewidmet). Da auch
Dedicationen an den Fons Bel(eni) erscheinen

(CIL V 754 add. 755, vgl. 8250), so ist die An-
nahme wahrscheinlich, dass er auch als Gott einer

Heilquelle verehrt wurde, wozu seine Identificie-

rung mit Apollon gut passt. Ein Hauptkultort

des Gottes war jedenfalls Aquileia und Umgebung,
aber wir durfen kaum annehmen, dass wir es ledig-

lich mit einer Localgottheit zu thun haben, deren

Kult sich von hier aus verbreitet hatte. Eine In-

schrift bezeugt einen Tempel des Gottes in Iulium

Carnicum (Zuglio) CIL V 1829 aedem Belini

[su]a peeunia refeeere et [clujpea inaurata in

fastigio V et signa duo dedere; wir flnden De-

dicationen an ihn in Concordia V 1826 M. Por-

e(ius) Tertius Belfeno) Augm(to ?) Coneord., in

Altinum V 2143 L. Aquilius Narcissus Augustfa-

lisj Bel(eno) v. s. (vgl. dazu die Anmerkung
Mommsens und nr. 745, wo der Dedicant sich

als domu Altinas bezeichnet), in Venedig V 2144
—2146 (aus Aquileia verschleppt ?, s. Maionica
Xenia Austriaca I 303) : also erstreckt sich seine

Verehrung auf Venetien und jenes ganze Ostliche

Alpengebiet, sicherlich auch auf Noricum, wie das

nicht anfechtbare Zeugnis des Tertullian und
die oben angefuhrte Inschrift beweisen. Weitere

Spuren auf italischem Boden flnden wir in Rimini

CIL XI 353 Belen(b) v. s., in Rom CIL VI
2800 Belinfo] zu Ehren eines Kaisers [Ca]es.

M . . . . (Caracalla oder ein spaterer Kaiser mit
dem Praenomen Marcus), in Tivoli auf dem Grab-

epigramm CIL XIV 3535 (= Bficheler Anthol.
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epigr. nr. 879), wo Antinous und Belenus (= Apol-
lon) in Parallele gestellt sind (die Echtheit der In-

schrift ist mit Unrecht von Wissowa Roschers
Lex. d. Myth. I 756 und Holder a. 0. Sp. 373
bezweifelt worden). An diese Orte kann die Kunde
des Gottes von Oberitalien aus gelangt sein. Anders
steht es mit den Spuren der Verehrung des Gottes
im sudlichen Gallien. Wir haben hier zunachst
das Zeugnis des Ausonius, welcher (prof. X 17ff.

der angeblich 325/24 von der babylonischen Prie-

sterschaft Alexandros d. Gr. entgegengeschickten

Gesandtschaft, welche ihn warnen sollte, die Stadt
zu betreten, in der ihn der Tod erwarte. Diod.
XVH 112. [Baumstark.]

Belesami s. Belisama Nr. 2.

Belesasenses, Einwohner einer Stadt Numi-
diens, deren Bischof im J. 482 erwahnt wird (No-
titia episcoporum provinciae Numidiae nr. 106, in
TJ ~ 1 1T:~± TTlj. !_ _ m lundlVVff.) den aus Bnrdigala stammenden Phoe- 10 Halms Victor Vitensis p. 66). [Dessau.]

bicius als Beleni aeditum bezeichnet und von
Attius Patera bemerkt Beleni saeratum duets e
templo genus. Mommsen (zu CIL V 732) ver-

wirl't unter Zustimmung von Wissowa dies Zeug-
nis, indem Ausonius einfach aus gelehrter Spielerei

den entlegenen Namen B. statt Apollon gebrauche.
Der Name B. war aber in Gallien sehr bekannt.
Das beweisen die Namen Belenius (ein Beispiel

dieses Namens bietet auch die Veroneser Basis

BelesibiMada (BnXsal BipiMa Isidor. Charac.
bei Mjiller Geogr. gr. min. H 248; var. BrjXer

ot&pXaSa), Stadt Mesopotamiens am Euphrat,
unterhalb der Milndung des Chaboras; vielleicht

das heutige Bulak. ' [Benzinger.f

BeJestis, Gottheit auf der Inschrift CIL III
4773; Belesti Aug(ustae?) T. Tapponius Maeri-
nus et Iulia Sexfti) l(iberta) Cara cum suis v.

s. I. m. Der Stein befindet sich als Opferstock
CDL V 735 add. = Kaibel IGI 2341 B£AeNI20im Wegkreuz unter der Passhohe auf dem Berg
XAIPG, s. Holder a. 0. s. BeXevm .Priester des
Belenos?'), Belenia, Belenos, Belena (auf galli-

schen Munzen), Bellinus, Bellina (die Zeugnisse
bei Holder s. v.), der Belenatensis mons (s. d.),

Beleno eastro (s. Holder) u. a. Die Verehrung
des Gottes bezeugen ferner einige Inschriften:

CIL XII 401 (= Bull, epigr. V 294, ,Vallee de
l'Huveaune') Belli[no] T. Atil(ius) Servatus v. s.

1. m. (vgl. XII 400 Deo ApoUini). CIL XII 5958

Loibl bei St. Leonhard (Grenze von Karnthen und
Krain). [Dim.]

Belesys (BeXeavg). 1) In der ktesianischen
und den von dieser abhangigen jflngeren griechi-

schen Darstellungen der assyrisch-babylonischen

Geschichte ein Chaldaer, Oberpriester und arga-
itjyog (Diod.) oder ag^cuv (Nicol. Damasc.) von
Babylon unter Sardanapal. Im Traume sieht er

die kunftige GrOsse des Meders Arbakes, stachelt
(aus Narbo) = Sacaze Inscr. ant. des Pyrenees 30 diesen zur EmpOrung gegen den gemeinsamen
nr. 2 Beleno C. Turpio v. s. I. Jullian Bull,

epigr. VI 182 (im Museum von Clermont) Iul.

Paulin. T. f. Allia Labieni uxor Belino d. d.

Hierzu kame noch die Aufschrift einer Gemme
BHAHNOC CIL XII 5693, 12 (,onyx a eoueke
blanche sur fond now1

,
dargestellt ,vieillard a

longue barbe eoiffe d'une mitre surmontee de
deux etoiles et drape d'un manteau orne de cinq
autres etoiles 1

), deren Echtheit nicht ganz so

Oberfeldherrn in Ninive auf und unterstiitzt ihn
thatig bei derselben. Nach dem Palle des assy-

rischen Reiches wird er von Arbakes mit der

Herrschaft fiber Babylonien belohnt. Nicol. Da-
masc. frg. 9 (exc. de insid.) nach Ktesias, Diod.

H 23ff. durch Vermittelung des Agatharchides
(vgl. Marquart Die Assyriaka des Ktesias, Philol.

Suppl. VL515ff.) nach Ktesias und einer jungeren

Quelle (Duris? vgl. Athen. XII 529a. Mar-
zweifellos scheint, wie behauptet wird. Wir dilrfen 40 quart a. a. 0. 550ff.) und Agath. H 63d nach
also den Kult des Gottes nicht auf Venetien be-
schranken; dass in Gallien bis jetzt verhaltnis-

massigwenige Denkmaler anfgetaucht sind, braucht
nicht zu befremden; weitere Funde sind ja nicht

ausgeschlossen (Jullian Bull, epigr. VI 181f.).

Die Inschriften lassen sich meist nicht genauer da-

tieren; die von Aquileia scheinen fast samtlich der
spateren Zeit (2.—4. Jhdt.) anzugehoren. Die Deu-
tung des Namens ist strittig. Nach d'Arbois

Alexandros Polyhistor und Bion von Soloi.

2) Persischer Satrap von Syrien und Assyrien
unter Artaxerxes II. Makrocheir. Seine in der

Nahe der Quellen des Dardes gelegenen flaolXeta

wurden durch das Heer des jungeren Kyros zer-

stOrt. Xen. anab. I 4, 10. VII 8, 25.

3) Persischer Satrap von Syrien unter Arta-

xerxes HI. Ochos. Zusammen mit Mazaios, dem
Satrapen von Kilikien, kampfte er 351/50 gegen

de Jubainville (s. Holder a. 0.) bedeutet er50die aufstandischen Phoinikier, wurde aber von
,briUant, resplendissant, ardent'; er gilt gemein
hin als der keltische Sonnengott. Vgl. Mone
Geschichte des Heidentums im nOrdl. Europa II

416. J. Becker Annalen des Vereins f. Nass.
Altertumsk. IV 365ff. Grimm Deutsche Myth.*
510. H. Muller Rhein. Jahrb. XXXHI/XXXIV
68ff. Glfick Renos 21. d'Arbois de Jubain-
ville Rev. arch. XIV 1873, 197ff. Preller Rom.
Myth. 13 270. 312. Friedlander Sittengesch

dem sidonischen KCnig Tennes geschlagen. Diod.

XVI 42. [BaumstarL]
Beletaras. 1) BsXrjidgag (Agath. II 63 c; Be-

XiraQ&v Sync. 359 c ; BsXixava Phot. cod. 72, 21

;

BaXaTogrjg Euseb. chron. I 65. Sync. 147 a. Xqo-
voyg. avvrofi.; BaXesiagrig Euseb. chron. II 36
[Hieronym. Bellepares] und die Vorlage der Araber
Al-Ia'qubi ed. Houtsma 91 und Al-Ma'sudi ed. Mey-
nard-Courteille I 98 und des Syrers Bar-Hebraeus,

Hie 581. Wissowa in Roschers Lex. I 755f. 60 Hist. dyn. ed. Pococke 38; Belleroparus Exc. lat.

Vaglieri in Ruggieros Dizionario I 985f. Des-
jardins Ge'ogr. de la Gaule II 508ff. Schaaff-
hausen Rhein. Jahrb. LXXXVI 77. Die In-

schriften an den B. bespricht nenerdings auch
Allmer Revue epigr. 1895, 360ff. 372ff. (unter
nr. 1126 und 1133). Mit dem keltischen Abellio
hat B. nichts zu thun. [Ihm.]

Belephantes (BeXeipdvr>]g), Babylonier, Fiihrer

barb, bei F rick Chronica minora 1 282), der neun-
zehnte AssyrerkOnig der nach Ktesias und einer

hellenistischen Quelle gearbeiteten assyrischen Ko-
nigsliste des Kastor, die bei den christlichen Chro-

nographen zu Grunde liegt. Nach Alexandros Po-
lyhistor und Bion von Soloi bei Agath. a. a. 0.
Sync. 359 c ist er ursprunglich Aufseher der kO-

niglichen Garten und erlangt — vermutlich mit
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der Hand von dessen Tochter Atossa (vgl. v. G u t-

schmid KL Schriften II 104) — an Stelle des

letzten mannlichen Nachkommen des Ninos und
der Semiramis die kOnigliche Wfirde. Diese Er-

zahlung stammt wahrscheinlich nicht, wie Bran-
dis Regum Assyriorum tempora emendata, Bonn
1858, 11 und Marqu art Die Assyriaka des Ktesias,

Philol. Suppl. VI 573ff. annimmt undNiebuhr Ge-

scbichte Assurs und Babels seit Phul, Berlin 1857,

306ff. wenigstens anzunehmen geneigt ist, schon

von Ktesias, sondern erst aus hellenistischer Zeit.

Dagegen erwahnt Ktesias bei Phot. a. a. 0. das

von Diod. XVIII 112. Strab. XVI 738. Ael. v.

h. XIII 3 als Grab des Belos bezeichnete Bau-

werk in Babylon als Grab des B.

2) BeXixaoag , Diener der Parysatis , dessen

Hfllfe sie sich bei der Vergiftung der Stateira

bediente. Ktesias bei Plut. Artax. 19.

[Baumstark.]

Beleus. 1) BeXeovg, letzter Konig von Assy-

rien aus dem Stamme des Ninos und der Semi-

ramis, in dessen Diensten der spatere Usurpator

Beletaras, Sardanapals Ahnherr, Hofgartner war

:

Bion v. Soloi frg. 6 und Alex. PolyMst. frg. 1

aus Synkellos I 676 B und Agathias II 25, FHG
IV 351, 6 und III 210, If. Er ist der Belocbos

des Synkellos; vgl. Belos Nr. 3.

2) Brieve, dorisch fur 'HXevg, d. i. 'HXeTog;

Sohn des Poseidon, eponymer KOnig von Elis,

Leandros im Etym. M. 426, 12ff.
;
vgl. Abrens

Dial. dor. 44ff. [Turnpel.]

Belfra s. Beltra.

Belgae (BeXyixoi bei Dio XXXIX 1. XL 42,

Adi. Belgieus Verg. georg. Ill 204 dazu Serv.

Propert. V 10, 40. Plin. n. h. XVI 161. Sil. X
77 u. 0.), nach Caesar b. g. I 1 (vgl. II 1. Strab.

IV 176. Plut. Caes. 20. Aram. Marc. XV 11, 1.

Oros. VI 7, 11 aus Caes.) der dritte Teil der gal-

lischen BevOlkerung, von den Celtae (Galli) ge-

schieden durch Sequana und Matrona (Auson. Mos.

462). Ihr Gebiet erstreckte sich nOrdlich und
flstlich bis an die Nordsee und den Bhein (Caes.

b. g. I 1. Strab. IV 191. 194. Mela in 20; vgl.

Dio XXXIX 1. Plin. n. h. IV 105; fiber Strab.

IV 196 s. u.). Die siidlichen Grenzen lassen sich

fur Caesar nicht genauer bestim'men (Zeuss Die
Deutschen 186ff.), ob er die Mediomatrici, Leuci

und Treveri zu den Belgen rechnet oder zu den
Galli, lasst sich mit Sicherheit nicht ausmachen
(Zeuss 187); die Sitze der Velker, die sicher als

Belgen gelten kCnnen (s. u.), fallen in den Strich

zwischen Sequana, Matrona, Arduennawald, Nie-

derrhein und Nordsee. Was die Abstammung der

B. anlangt, so erfuhr Caesar, als er beim Aus-
bruch des belgischen Krieges zu den Remi kam
und sich fiber die BelgenvGlker erknndigte, pleros-

que Belgas esse ortos a Gerrnanis, sie seien vor

alters fiber den Rhein hergekommen und hatten

sich in den fruchtbaren Gegenden, aus denen sie

die Gallier vertrieben, niedergelassen (vgl. Tac.

Germ. 2); sie seien die einzigen gewesen, die dem
Andrang der Cimbera und Teutonen widerstanden
hatten (b. g. II 4. Mommsen R. G. IP 183).

Damit steht im Widerspruch (s. Zeuss a. O. 190)
die Angabe (b. g. II 29), die Aduatuci, die mitten
unter den Belgen wohnten, seien AbkOmmlinge der

Cimbern und Teutonen gewesen, von denen eine

Abteilung von 6000 Mann sich feste Sitze unter

den B. erkampft hatte. Zeuss verweist daher die

Nachricht von der germanischen Abstammung der
B. in das Reich der Pabel. Zur Zeit Caesars

waren die B. jedenfalls keine Germanen, ihre

Sprache kann, wie die Namen beweisen, sich nicht

sehr erheblich von der keltischen unterschieden

haben, wenn auch Caes. I 1 sagt, die Aquitanier,

Kelten und Belgen hatten sich wie in Gesetzen
und Sitten so auch noch durch ihre Sprache unter-

schieden (vgl. die genauere Angabe Strab. IV 176
ol fiev Sr/ XQt%fj difjoow 'Axvixavovg xai BeXyae
xaXovvxeg xai KeXxag ' xovg fiiv 'Axvixavovg xeXecog

etyXXayfievovg ov xfj yXoixxj) ftorov dXXa xai xotg

oca/zaoi, sfifpsQug "Ipr/got jxaXXov rj TaXaxaig, xohg

8s Xomovg raXaxixovg (lev xrjv Syjtv, SuoyXcbtxovg

<? ov stdvtae , aXV folovs fuxoov siaoaXXdxtovxa?

rate yXtbxxaig xal noXixeta de xal ol
ft
lot ftixgov

efyXXay/tevot eiotv). Bei Kelten und Belgen zeigen

sich dieselben StammwOrter und dieselben Na-
men, z. B. Divitiacus KOnig der Suessiones (b. g.

II 4) und Divitiacus ein Aeduer (II 5), Mediola-

nium in Belgien und in Gallia cisalpina u. s. w.
(Zeuss a. 0. 189). ,Auch zugegeben, Germanen
waren schon frfihe fiber den Rhein gegangen und
hatten sich auf seinem Westufer niedergelassen,

so ging ja nach Caesars Nachrichten selbst die

Miscbung nicht durch die ganze Masse des Volkes,

welche der Name Belgen umfasst, so dass man
dessen Entstehung eben aus dieser Mischung ab-

leiten konnte, sondern beschrankte sich auf die

Ostlichen Gegenden, wahrend der Kern des bei

gischen Zweiges und seine Hauptmacht gerade
nicht im Osten sondern im Westen lag, bei den
Bellovaken und ihren Nachbarn'. Diese Gegen-
den heissen daher bei Caesar vorzugsweise-Be/i/iKTra,

eine Bezeichnung, die ausser bei Caesar (b. g. V
12. 24. 25. Hirt. VIII 46. 49. 54; bei Dio XXXIX
50 BeXyixrj) auch auf einer Inschrift nachgewiesen

ist (aus St. Pierre -les-Eglises bei Chauvigny,
Vienne, Espe"randieu Epigraphie du Poitou et

de la Saintonge p. 236 nr. 82 ... . Anextlo . . .

in Belgio . . . sororis f. [. . . AJnextli patris, vgl.

R. Mowat Notice epigraphique (Paris 1887] 59).

Von diesem engeren Bereich scheint dann der
Belgenname auch auf andere Stamme ausgedehnt
worden zu sein (Holder Altkelt. Sprachsch. s.

Belgium. Much Deutsche Stammsitze 159). Die
B. galten unter den Galliern als die tapfersten,

Caes. b. g. I 1 propterea quod a cultu atque
humanitate provineiae longissime absunt mini-
meque ad eos mereatores saepe commeant atque
ea quae adeffeminandos animos pertimnt, impor-
tant, proximique sunt Gerrnanis qui trans Rhe-
num ineolunt, quibuscum continenter helium ge-

runt (vgl. Hirt. VIII 54. Strab. IV 196. Amm.
Marc. XV 11, 4 aus Caes.); sie konnten 300 000
Bewaffnete ins Feld stellen (Strab. IV 196). Sie

leisteten Caesar den gro'ssten Widerstand (Des-
jardins Geogr. de la Gaule II 623ff.). Im J. 57
unternahm er die belgische Expedition, die mit der

Unterwerfung der B. endigte (Mommsen R. G.
HIS 259ff.). An dem allgemeinen Gallieraufstand

(52) beteiligten sie sich gleichfalls (Mommsen
a. 0. 286ff.). Aber anch 51 waren sie nicht vOllig

zur Ruhe gebracht. Im J. 46 empOrten sich die

Bellovaci (Liv. epit. 117), die kriegerischsten unter
den Belgen (Caes. b. g. II 4. Hirt. VHI 6. Strab.

IV 196). Organisiert wurden die gallischen Er-
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oberungen Caesars erst unter Augustus (Mar-
quardt St.-V. 12 264. Schiller Gesch. d. rOm.
Kais. I 209ff.). An dem Gallieraufstand unter
Tiberius waren auch B. beteiligt (Tac. ann. Ill

40. Schiller a. 0. I 282). Die weiteren Schrift-

stellerzeugnisse bei Holder a. 0. s. Belgae. B.
im rflmischen Heere der Kaiserzeit (eoh. Belgarum)
werden auf den Inschriften mehrfach genannt
(Holder a. 0. Sp. 378. Ruggiero Dizionario
I 986f.; vgl. Tac. hist. IV 17. 20).

Caesar kennt keine bestimmte Zahl von Volker-
schaften in Belgien. Ausdrucklich als B. be-

zeichnet er die Remi (H 3. Ill 11), Nervii (H
4. 19) und Bellovaci (II 4. Hirt. VIH 6; diese

nennt als die tapfersten auch Strabon IV 196, nach
ihnen die Suessiones). Dann gehOren nach ihm (vgl.

II 8. 4) zu ihnen die Suessiones, Atrebates, Am-
biani, Morini, Menapii, Caleti, Veliocasses, Viro-

mandui, Aduatuci, Condrusi, Eburones, Caerosi, Pae-
mani (oder Caemani), ferner (VI 32) Segni (Segni ',

Condrusique ex gente et numero Germanorum).
Strabon IV 196 giebt die Zahl der belgischen
VOlkerschaften auf 15 an, und diese 15, deren
genaue Aufzahlung Strabon unterlasst, sucht Des-
jardins (Geogr. de la Gaule II 427ff.) auch fur

Caesar herzustellen, indem er Eburones und Adua-
tici (spater Tungri) als ein Volk fasst, die Con-
drusi, Segni, Caerosi und Paemani weglasst und
Treveri (diese bezeichnet Mela III 20 als elaris-

simi Belgarum), Mediomatrici und Leuci hinzu-

!

fttgt, wahrend Strab. IV 193—196 bunt durch-
einander aufzahlt Leuci, Mediomatrici, Treveri,

Nervii, Senones (diese Nachbarn der Belgier, Caes.
b. g. II 2), Remi, Atrebatii, Eburones, Menapii,
Morini, Bellovaci, Ambiani, Suessiones, Caleti und
zu den Belgen ferner die zu Gallia Lugud. ge-
horigen Veneti und Osismii rechnet. Funfzehn
Volker kOnnte man also, wenn man von' den Se-

nones absieht, aus Strabon herausrechnen. Wenn
seine Beschreibung auf der administrativen Ein- 1

teilung des Augustus beruhte (IV 177 BsXyag d'

sXeyov xohg Xoaiovg xs xcov jzaQcoxsavixcov fiexQi

xa>v IxfioXwv xov 'Pijvov xal xivag xcbv nagoixovv-
xa>v xov 'Pijvov xal zag "AXjiug . ovxwg. de xai 6

&eog Kacoag sv xotg vnofivrjfiaoiv eiQrjxsv. 6 dk

Ssfiaoxog KatooQ xsXQa%fj bisXCov xovg fjiv KeXxag
xrjg NaQpoivixidog eaaoxtag cuiiiprjvev, Axvixavovg
8' ovottcq xdxeivog, nQoae&rjxe 8h xeoaagegxaidexa
edvt] xcov fuxat-i) xov ragovva xai xov Aet'ytft>og Jto-

xafiov ve/j.o/ievcov . xf/v S'e Xouxr)v dieXcbv di%a xfjv jnev I

AovySovvcp 3iQoad>Qioe ftexB 1 ™v ^v<a ^QO>v xov
'Pyvov, xijv de xotg BeXyatg, vgl. IV 191), so kamen
die Veneti und Osismii in Wegfall. Seine Angabe
(IV 196), dass die 15 Volker zwischen Rhein und
Loire am Ocean wohnten, ist zum mindesten un-

genau. Doch scheint daraus hervorzugehen, dass

seine Beschreibung in ethnographischem Sinne
aufzufassen ist. Plinius verzeichnet n. h. IV 105.

106 die Volker der von Augustus eingerichteten

Provinz Belgiea (a Sealde ad Sequanam Bel- 6

gica). Die meisten der aus Caesar und Strabon
bekannten Namen kehren bei ihm wieder (Menapii,

Morini, Ambiani, Bellovaci, Atrebates, Nervii, Viro-

mandui, Suessiones, Tungri, Leuci, Treveri, Remi,
Mediomatrici), ausserdem Texuandri, Marsaci, Bri-

tanni, Bassi, Catuslogi, Suaeuconi, Ulmanectes,
Sunuci, Prisiavones, Baetasii, Lingones, Sequani,
Raurici, Helvetii, ferner die Anwohner des Rheins

(Germ. inf. u. sup.), wahrend Veliocasses, Caleti,

Veneti, Osismii zu Gallia Lugud. gehOren (IV 107).
Die beiden Germanien scheidet er noch nicht von
der Provinz, und auch Ptolemaios (n 9) bespricht
sie in dem Kapitel fiber Belgiea (vgl. II 7, 1 fj

KeXxoyaXaxia SiJjQrjxai elg iaagxlag xeooagag, 'Axovt-
xavtav xal Aovydovvrjolav xai BeXytxrjV xai Nao-
jScovrjotav, auch Dio LIII 12). Die Volker, die

Ptolemaios zwischen Seine und Rhein aufzahlt,

) sind folgende: Atrebates, Bellovaci, Ambiani, Mo-
rini, Tungri, Menapii, Nervii, Subanecti, Viro-
mandui, Suessones, Remi, Treveri, Mediomatrici,
Leuci (dazu die Volker von Germ. inf. und sup.,

s. die betreffenden Artikel. Desjardins Ge'ogr.

in 448ff.). Als Grenzen der neu eingerichteten
Provinz Belgiea, die bei Schriftstellern und auf
Inschriften noch mehrfach erwahnt wird (Plin.

n. h. I aus B. IV. VII 76 Belgicae Galliae. XV
103 in Belgiea. XXXVI 159. Tac. ann. Xm 53;

) hist. I 59. OR} 4011. CIL n 4114. HI 1017 u. s. w.,

die Zeugnisse vollstandig bei Holder Altkelt.

Sprachsch. s. Belgae Sp. 379ff.), ergeben sich also

im Westen die Seine und SaOne, im Norden die

Nordsee, im Osten der Rhein von der Mundung
bis zum Bodensee. Ihr sudlichstes Gebiet um-
fasste den westlichen Teil der Schweiz , in dem
bereits im J. 43 v. Chr. zwei Colonien (Colonia
Equestris und Colonia Raurica) angelegt waren.
Die Residenz des Statthalters der Provinz war

I Durocortorum (Strab. IV 194. Marqu ardt St.-V.

I 2 261fF. ; naheres fiber die Verwaltung im Artikel

Gallia; die Legati von Belgiea beiLiebenam
Forschungen zur Verwaltungsgesch. d. rOm. Kaiser-

reichs I 71ff. Mommsen Sachs. Ber. IV 1852,
230ff.). Nach Diocletian ist die Einteilung eine

andere (Marqu ardt a. 0. 282). Der eine der
beiden grossen Landercomplexe, die dioeeesis Gal-
liarum, zerfallt in acht Provinzen : Belgiea prima
und secunda, Germania prima uud seeunda,
'Maxima Sequanorum (Sequania), Lugdunensis
prima und secunda und Alpes Graiae et Poeninae
(Latere. Veron. VIH p. 249 Seeck, hierzu die Karte
bei Desjardins Geogr. Ill pi. XIX. Mfillen-
hoff D. Alt. IH 324. Latere. Polem. Silv. II 9
Belgiea prima in qua est Treveris. M 10 Bel-

giea seeunda de qua transitus Britannorum.
Amm. Marc. XV 11, 9 post has Belgiea prima
Mediomatricos praetendit et Treviros domieilium
principum clarum. 11, 10 huic adnexa secunda
est Belgiea, qua Ambiani sunt, urbs inter alias

eminens et Catelauni et Remi. 17, 13 secundae
Belgicae. Not. dign. occ. I 46. 73. 74. m 19.

20 u. 0.). Die Not. Gall. V zahlt in provincia
Belgiea prima 4 civitates auf: metropolis civ.

Treverorum, civ. Mediomatricum (Mettis), Leu-
eorum (Tullo), Verodunensium, VI in prov. Bel-
giea seeunda 12 civitates: metropolis civ. Remo-
rum, civ. Suessionum, Catalaunorum, Veroman-
dorum, Atrabatum, Camaracensium, Turnacen-
sium, Silvanectum, Bellovacorum , Ambianen-
sium, Morinum, Bononiensium (L o ng n o n Geogr.
de la Gaule an Vie siecle 367ff. 390ff.).

Dass sich die Belgier auf dem Festland fiber

den von Caesar bezeichneten Umfang ausgebreitet

hatten, lasst sich nicht nachweisen. Dagegen
hatte sie ihr Unternehmungsgeist nach Britan-
nien gefuhrt. Caesar (b. g. II 4) gedenkt des

Divitiacus, eines der machtigsten KOnige der Sues-
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siones, dessen Herrschaft sich einst anch fiber
Britannien erstreckt habe; zu seiner Zeit war nur
noch der siidliche Teil Britanniens mit B. be-
yClkert (b. g. V 12 Britanniae pars interior ab
iis ineolitur, quos natos in insula ipsi memoria
proditum dicunt, maritima pars ab iis, qui prae-
dae ae belli inferendi causa ex Belgio transie-
rant u. s. w., vgl. V 14. V 11). Auch Ptol. II
3, 13 verzeichnet im Siiden Britanniens BsXyai
mit den Stadten "IoxaXig , "YSaxa tisQ^a (Aquae
Suhs, heut Bath), Ovevta {Venta Belgarum das
heutige Winchester, Itin. Ant. 478. 483. 486.
Geogr. Rav. V31 Venta Velgarom, vgl. Hiibner
CIL VII p. 14. 15).

Zur Deutung des Namens vgl. Holder a. 0.
Sp. 374. Nach Much Deutsche Stammsitze 171.
224 bedeutet er nicht sowohl ,die Geschwollenen',
als ,die Starken' oder ,die Zornigen' (air. bolgaim
,ich schwelle', ahd. belgan, mhd. belgen .schwellen',
,zomig sein'). Vgl. die Namen Belgius (Pomp.
Trog. prol. 24, 7 u. Iustin.), BoXyios (Paus. X 19,
4. 7) und die Ortsnamen Belgiea (Nr. 2) und Bel-
ginum.

Weitere Litteratur: Eoulez Melanges de
philol. fasc. VI 1850 nr. 7. A. G. B. Schayes
Essai hist, sur les usages, les croyances etc. des
Beiges anciens et modernes, Louvain 1834; La
Belgique et les Pays-Bas avant et pendant la do-
mination romaine, 2. Aufi. 4 Bde. Bruxelles 1877.
H. G. Moke La Belgique ancienne et ses origines
gauloises, germaniques et franques, Gand 1855.
Hettner Zur Kultur in Germanien und Gallia
Belgiea, Westd. Ztschr. II 18ff. [Ihm.]

Belgiea. 1) Die rOmische Provinz B. s. unter
B e 1 g a e.

2) Belgiea, vieus in Gallia Belgiea an der
Heerstrasse Trier- Kflln, zwischen Marcomagus
(Marmagen) und Tolbiacum (Zitlpich), Itin. Ant.
373; jetzt Billig (Kreis Euskirchen). Vgl. u. a
Rhein. Jahrb. LXXVHI4. LXXVHII15f. flhm.]

3) In Hispania Tarraconensis, s. Vellica.
Belgici (BsXyixol) s. Belgae.
Belgida {BsyiSa Diodor XXXI 39; BeXyMti

Appian. Hisp. 100; bei Oros. V 23, 11 Belgida),
Ort der Keltiberer in Hispania Tarraconensis von
ungewisser Lage. Vgl. Segeda. Au* einer Mosaik-
mschnft aus Cabeza del Griego ist neuerdings
Belcilefnsis ajrtifex zum Vorschein gekommen;
wahrscheinlich ist zu scbreiben Belgidensis (Ephem
epigr. VIII 1896 p. 436). [Hiibner.]

Belginum verzeichnet die Tab. Peut. an der
Trier-BingenerRomerstrasse zwischen Noviomagus
(Neumagen) und Dumnissus (Kirchberg?). Die Be-
wohner vicani Belg(inates) auf der beim stumpfen
Turm bei Heinzerath (Kr. Bernkastel) gefundenen
Inschrift, Brambach CIBh. 864 = Wilmanns
2282: In h(onorem) dfomus) d(ivinae). Dea[e]
Epon(a)e vicani Belg. p(osuerunt) curante G. Ve-
lorio Saerillio q(uaestore). P. Hettner Die rOm.
Steindenkmaler des Provinzialmuseums zu Trier
(189|) nr. 105. Desjardins Table de Peutinger
18. Sehr zweifelhaft die Ergiinzung [Belgjini auf
emer im Luxemburgischen gefundenen Inschrift,
Villefosse Revue arch. n. s. XXXII 176ff. Rhein.
Jahrb. LXVH 5. [Ihm .]

_

Belgltes, eine, wie der Name bekundet, kel-
tische Volkerschaft in Pannonia, Plin. Ill 148.

[Tomaschek.]

Belgium s. Belgae.
Belgius (Bolyiog bei Pausanias), Anffihrer der

keltischen Schar, die 280 v. Chr. in Makedonien
einbrach. Der Konig Ptolemaios Keraunos zog
ihm entgegen; B. erbot sich, gegen Zahlung einer
Geldsumme den Angriff aufzugeben, ward aber
von Ptolemaios abgewiesen. Bald darauf kam es
zur Schlacht, in der Ptolemaios geschlagen ward
und mit einem grossen Teil seines Heeres zu Grunde

10 ging. B. iiberzog und plunderte nunmehr Make-
donien, bis es dem Sosthenes gelang, ihn durch
einige gluckliche Waffenthaten zum Abzuge zu
bringen. Iustin. XXIV 5. Pausan. X 19, 7. Vgl.
L. Contzen Die Wanderungen der Kelten 190.
van Gelder Galatarum res in Graecia et Asia
gestae 25f. Droysen Gesch. des Hellenism. II
2, 342f. Miillenhoff Deutsche Altertumsk. II
269- [Niese.]

Belgula s. Bergula.
20 Belgynaia (BeXyivaia), Ort in Arabia deserta

am Euphrat, Ptol. V 19, 3. [D. H. Miiller.]

Beliandrum, Ort in Noricum an der von Viru-
num nach Iuvavum (Salzburg) fiihrenden Strasse
(Tab. Peut. Beliandro), deren Lauf noch nicht
hinlanglich bestimmt ist. Mommsen CIL in
P- 622. [Ihm -j

Beliar ist die recipierte Lesart des neuen
Testaments (2 Corinth. VI 15) fur den eigentlich
Belial heissenden bosen Geist (BeXuiQ dgdxcov

30Hesych.)
;

schon von Hieronymus berichtigt (in
epistolam ad Ephesios IV 27 = Migne VH 511).
Vgl. Dieterich Nekyia 185. Von Lagarde
(Abh. Gott. Ges. XXXV 139, 15) erklart als

•5?!^? ,welcher nicht hinauflasst', also Hollen-
geist, Unterweltsdaemon. Der Name findet sich
inschriftlich auf einem anscheinend verschollenen
Pectorale des Doms von Monza, das als Amulet
gilt (CIG 9065 b = IGI 2413, 18). Doch hat
Garrucci (Civilta cattolica ser. X, VII 197ff.)

40 nachgewiesen , dass die Inschrift nur fliichtige
Copie eines Gedichtes des Gregorios von Nazianz
ist (III 1399f. nr. 55 Migne), und dass im Drtext
BeXtt] steht (von BeXfyg = BeXias, wie auch Hip-
polytos ref. haer. V 26 p. 218, 81 D. S. schreibt,
wo B. unter den fitjTQixol ayyeXoi des Ketzers
Iustinus erscheint). Aus der Reihe der auf Amu-
letten genannten Geister ist B. also zu streichen.

[Riess.l
Belia8 (Aram. Marc. XXHI 3, 7) s. Balicha.

50 Belibos (ByXipog Sync. 208 a. 209 d; BrjXdog
Sync. 208 d. Elibus Euseb. chron. ed. Schfine I
27, assyrisch-babylonisch Btl-ipuseh, wohl rich-
tigere Lesung als Bel-ibni), ein Chaldaeer am
assyrischen Kfinigshofe aufgewachsen. Sanherib
machte ihn 702 v. Chr. zum Konig von Babylon
unter assyrischer Oberhoheit. Aber, nachdem er
sich nicht fahig oder nicht willig gezeigt hatte,
700 erneute Unruhen der Elamiten und Chaldaeer
im Siiden zu ersticken, wurde er schon 699 durch

60 Sanheribs Sohn Aschschur-nadin-schum ersetztund
nach Assyrien weggefiihrt. Babylon. KOnigsliste
A. Babylon. Chronik B II 19—26. Inschr. Bel-
lmocylind. 131 = Eb. Schrader Keilschriftliche
Bibliothek II 114f. 278f. 287. Ptolem. Canon,
bei Sync. a. a. O. Beros. bei Euseb. a. a. O.

[Baumstark.]
Belicenses s. Bellicenses.
Belimos {BcXtuos) bei Kephalion frg. 1 (aus
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Euseb. chron. ed. SchOne I 61. Sync. 167 d) un-

mittelbar nach einer dem Mnaseas verwandten my-
thographischen Quelle (vgl. Marquart Die As-

syriaka des Ktesias, Philol. Suppl. VI 579f.), mittel-

bar wahrscheinlich nach der von Kastor neben

Ktesias fur seine assyrische KOnigsliste beniitzten

hellenistischen Geschichtsquelle
,

assyrischer Ko-

nig, 640 Jahre jiinger als Ninos und Semiramis,

zu dessen Zeit Perseus auf der Flucht vor Dionysos

mit 100 Schiffen nach Babylonien gekommen sein :

soil. In der durch Kastor fiberarbeiteten assyri-

schen KOnigsliste des Ktesias entspricht der zweite

Belochos (vgL Euseb. chron. I 65), bei Agath. II

63 c. Sync. 359 c nach Bion und Alexandras Po-

lyhistor Beleus, der hier sogar vielleicht nur durch

Verseben statt B. genannt wird. [Baumstark.]

Belinus s. Belenus.
Belion s. Li mi a.

Belippo s. Baesippo.
Bclis, Sohn des Laomedon (identisch mit Ca-

!

tamitus-Ganymedes), der seinem Vater geweissagt

haben soil, Troia werde zerstOrt werden, wenn
vom Berg Metios ein Felsstfick von selbst herab-

falle, Serv. Aen. I 28 mit Berufung auf Theo-

dotius qui Iliaeas res perscripsit. [Hoefer.]

Belisama. 1) BeXioapa eioxvotg, die Mundung
des Merseyflusses in England (Ptol. II 3, 2); der

Name kehrt als Beiname der von den Kelten ver-

ehrten Minerva wieder; s. Nr. 2. [Hiibner.]

2) Keltische Gflttin, mit Minerva identificiert

auf der Inschrift von St. Lizier Orelli 1431 =
1969 Minervae Belisamae sacrum Q. Valerius

Montanus (vgl. Bull. e"pigr. Ill 152 u. a.). Die

keltische Form Belesami (Dativ) auf der viel-

besprochenen Inschrift aus Vaison 2eyofiagos OviX-

Xovsos Toovtiovs Na/iavoaug eicogov BrjXrjoa/Ai ao-

oiv vefirjzov. Dictionnaire archeol. de la Gaule,

Epoque celtique, Inscr. gauloises (Taf.) nr. 2.

A 1 liner Inscr. de Vienne IH 128 u. Rev. epigr.

1895, 375 nr. 1134. CIL XII p. 162. Zur Deutung
vgl. Pictet Rev. arch. n. s. XV 1867, 385ff.

Stokes Bezzenbergers Beitr. XI 122ff. d'Arbois
de Jubainville Rev. arch. XXV 1873, 197ff.

(derselbe Stamm belo in Belenos). Rhein. Jahrb.

LXXXIII 17. Vgl. Nr. 1 und Rigisamus, Tri-

gisamum. Zeuss Gram. Celt. 2 769. Holder
Altkelt. Sprachsch. s. v. [Ihm.]

Belisaria porta (itvXt) f\ BeXwagla) in Rom,
nur genannt von Procop. b. Goth. I 18 p. 89 D.
22 p. 106 D., wahrscheinlich Doppelname der Pin-

ciana, die zwar schon vor dem 6. Jhdt. als po-

sterula existierte (daher in der Einsiedler Mauer-
beschreibung vorkommt) , aber spater zu einem

Hauptthor umgebaut wurde. Jordans Bedenken
(Topogr. I 354) werden durch die von Lanciani
Bull. comm. 1892, 102 gegebene bauliche Analyse

des Thores beseitigt. [Hulsen.]

Belisarios (gewOhnliche Namensform : BeXi-

odgiog, Belisarius; Jordanes schreibt Belesarius

[einmal Belexaritis], ebenso Victor Tonn. ; Vilua-
rius kommt vor bei Spateren und ist auch die

Schreibart des Lib. pont. ; Velisarius in der Pa-

pyrusurkunde s. VI bei Marini Pap. dipl. nr. 140

;

die rfimischen Inschriften bei de Rossi Inscript.

Christ. I nr. 1055—1063 haben Vilisarius, Vuili-

sarius, Bilisarius, Yelesarius; einmal [nr. 1056]

TPl(avius) Belisarius; fiber die Etymologie E.S ch r 0-

der Ztschr.f.D. Altert. XXXV 1891, 244), stammte

aus der Stadt Gennania ,an der Grenze von Thra-

kien und Hlyrien' (Prok. Vand. I 11 p. 361 B.;

vgl. de aedif. IV 1 p. 267. 4 p. 283), also aus

derselben Gegend, in welcber auch die Heimat
Iustinians war. Da in jener Zeit die Kaiser ihre

Leibgarde hauptsachlich aus ihren Heimatgegen-

den zu recrutieren pflegten, mag die Landsmann-
schaft die erste Veranlassung zu dem Verhaltnisse

B.s zu Iustinian gewesen sein. Es scheint sogar

zwischen dem Feldherrn und dem Kaiser ein eigen-

tumliches, duTch Schwur besiegeltes Treuverhaltnis

bestanden zu haben (Prok. Goth. II 29 p. 268).

Prokop schildert ihn als hoch gewachsen und schOn

(Goth, ni 1 p. 281). Sein Geburtsjahr ist un-

bekannt (Anhaltspunkte geben Prok. Pers. I 12

p. 59 und Agath. V 16 p. 312: also etwa 500
n. Chr.).

Die ersten Sporen verdiente sich B. jioch

unter der Regierung Kaiser Iustins, als er und
Sittas, die beide damals Stellen in der Garde
des nachherigen Kaisers und damaligen Magister

militum Iustinian bekleideten, den Auftrag er-

hielten, in Persamenien einzufallen, wahrend ein

anderes rOmisches Heer gegen Nisibis marschieren

sollte. Ein erster Beutezug gelang, bei einem

zweiten wurden die beiden jungen Officiere un-

vermutet von den Persern angegriffen und ge-

schlagen. Nichtsdestoweniger wurde B., da sich

der General des gegen Nisibis gesendeten Heeres
i nicht bewahrte, zum Commandanten des wich-

tigen Daras und der mesopotamischen Grenztrup-

pen (wohl als Dux Mesopotamiae) ernannt (im

J. 526. Prok. Pers. I 12 p. 59f.). Damals wurde
ihm als Consiliarius Prokop attachiert, der ihn

von nun an in amtlicher Stellung auf alien seinen

Kriegsziigen begleitete und seine Thaten der Nach-

welt uberliefert hat. Als Iustinian zur Regierung

kam , erhielt B. den Auftrag, seine Grenzmark
durch Anlegung eines Castells in Mindon, un-

) mittelbar an der persischen Grenze, zu verstarken.

Die Perser suchten den Bau zu verhindern; B.

war nicht stark genug, sie abzuwehren, und auch

ein aus Phoinikien herbeieilendes Hulfsheer wurde
vernichtet, das Castell dem Erdboden gleichge-

macht. B. selbst rettete sich fliehend aus der

Schlacht (Malal. p. 442 B.; vgl. Chron. Pasck
p. 618B. Theophan. z. J. 6020). Bald darauf

wurde B. zum Magister militum per Orientem

ernannt und rfickte mit einem ansehnlichen Heere

I und dem Magister officiorum Hermogenes nach

Daras, wahrend Iustinian sich zugleich anschickte,

Friedensunterhandlungen einzuleiten. Die Perser

rttckten, 40 000 Mann stark, unter Perozes aus

Nisibis den 25 000 Mann B.s entgegen. B. bezog

eine feste Stellung vor den Mauem von Daras,

indem er einen langen Graben zog, in den er das

Gros seiner Truppen legte, wahrend er die vor-

geschobenen Flfigel mit Foderierten und Reiterei

deckte und er selbst, sowie der Magister officio-

) rum Hermogenes mit ihren Truppen hinter der

Schlachtordnung in der Reserve standen. Am
ersten Tage kam es nur zu unbedeutenden Ge-

fechten, am zweiten zogen die Perser aus Nisibis

noch 10000 Mann zur Verstarkung heran. B.

machte den vielleicht ernstlichen Versuch, die

Perser zur Waffenruhe zu bewegen, sein Vorschlag

wurde aber mit Hohn zurtickgewiesen. Die Perser

griffen am Nachmittage des folgenden Tages an,
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in tiefer Schlachtordnung aufgestellt , die zwei
Treffen bildete, welche abwechselnd kampfen soil-

ten; in der Reserve standen die Unsterblichen.
Der Wind war den ROmern giinstig,*so dass ihre
Pfeile wirksam waren, die persiscben unwirksam
blieben. Der recbte Fliigel der Perser wurde
durch einen Ruckenangriff der an B.s ausserstem
linken Fliigel aufgestellten Heruler nach grossen
Verlusten in die Plucht geschlagen ; noch grCssere
Verliiste erlitt der persische linke Flugel

, der,

:

naohdem er scheinbar siegreich vorgedrungen,
durch einen Seitenangriff nnd durch die Garde
B.s auseinandergesprengt wurde; der hier com-
mandierende persische General flel. Im ganzen
bereehnet Prokop den Verlust der Perser auf 8000
Tote. Trotzdem wurde die begonnene Verfolgung
nicht fortgesetzt, was daffir spricht, dass der Sieg
nicht entscheidend war. Immerhin wurde, wie es
scheint, durch die Schlacht bei Daras das trber-

gewicht der rOmischen Waffen hergestellt und die 5

Grenze gesichert — ein Brfolg, der der Disciplin
der Truppen B.s zu danken war (Juni 530. Prok.
Pers. I 13. 14. Malal. p. 445. 452f. B. Theophan.
z. J. 6021. 6022). Obwohl die Perser auch auf
dem nOrdlichen Kriegsschauplatze , in Armenien,
gegen Sittas den kiirzeren zogen, ging Kabades
doch nicht auf die byzantinischen Friedensvor-
schlage ein ; es schien vielmehr, dass er sich die
Herstellung der Waffenmhe durch Subsidien oder
Tribut von den ROmern abkaufen lassen wollte, 3
und darauf einzugehen war Iustinian noch nieht
gesonnen. So fiel im folgenden Jahre abermals ein
persisches Heer von 15 000 Mann unter dem Com-
mando des Azarethas und von dem Sarazenenfiirsten
Alamundarus (s. d. Nr. 2) gefiihrt, in romisches
Gebiet ein, vermied aber diesmal die gut befestigte
mesopotamische Grenze und rflckte unvermutet
weiter sudlich, direct gegen Syrien und Antiochia
vor. B. war genOtigt, nach Hinterlassung von
Besatzungen in den mesopotamischen Grenzstadten 4
iiber den Euphrat nach Syrien bis Chalkis zu
marschieren, um dem Feinde, der schon in Gab-
bula, einer Stadt der Euphratprovinz, angelangt
war, den Weg nach Antiochia zu verlegen. Die
Perser wurden wider B.s Willen von seinem Unter-
befehlshaber Sunicas angegriffen, sahen ihren
Handstreich vereitelt, kehrten um und zogen den
Euphrat entlang heimwarts. B. folgte ihnen, nach-
dem Hermogenes zu ihm gestossen war, in der
Distanz von einem Tagmarsche, da er, offenbar 51

aus Misstrauen gegen seine zum Teil neu aus-
gehobenen und ungeschulten Truppen, nicht zu
schlagen wagte. Unter den Feldherren selbst
herrschte Uneinigkeit. Indes eben die Truppen
drangten B., wenn wir Prokop glauben kOnnen,
zu einer entscheidenden Action, bevor die Perser
aus dem Bereiche der romischen Machtsphaere
entkommen konnten. Hinter Sura, gegeniiber der
rOmischen Stadt Kallinikon, am rechten Ufer des
Euphrat, kam es am Ostersamstage (19. April) 6(

531 zur Schlacht. Im Femkampfe, der zwei Drit-
tel des Tages wahrte, behielten die ROmer die
Oberhand. Dann wich aber ihr rechter Fliigel
vor einem wuchtigen persischen Angriffe in die
Flucht, so dass den hier aufgestellten rOmischen
Saracenen der Vorwurf des Verrates nicht erspart
blieb. Dadurch geriet auch der iibrige Teil der
rOmischen Schlachtordnung ins Gedrange, wie-

wohl, wie Prokop behauptet, B. selbst mit Eeiterei
und dem Fussvolk auf dem linken Flugel der
persischen Reiterei lange standhielt. Als die Nacht
heranbrach, rettete sich ein Teil des romischen
Heeres und B. selbst, um am folgenden Tage nach
Kallinikon iiberzusetzen , auf eine Euphratinsel,
•wahrend Sunicas und Simmas den Rfickzug deck-
ten. Die Perser konnten das Schlachtfeld pliin-
dern und nun ungestOrt nach Hause marschieren,

10 obwohl sie ebenfalls bedeutende Verluste erlitten
hatten (Proc. Pers. I 18 und Malal. p. 461ff.,
welche die entgegengesetzten Standpunkte ver-
treten). Der Kaiser rief B. aus dem Osten zu-
riick und setzte ihn ab, nachdem eine Unter-
suchung liber die Ursachen der Niederlage durch-
gefiihrt worden war, die nicht zu Gunsten von
B. ausgefallen zu sein scheint (Malal. p. 466).
Sittas und Hermogenes blieben zuruck, wahrend
die Diplomaten bald darauf (532) mit dem Nach-

lOfolger des Kabades, Chosroes, den sog. ewigen
Frieden vereinbarten, der es Iustinian ermOglichte,
seine gegen die germanischen Reiche des Westens
gerichteten Plane ins Werk zu setzen.

Prokop berichtet, dass Iustinian den B. schon
mit der Absicht vom Perserkriege abberief, um
ihm den Vandalenkrieg zu iibergeben (Pers. I 21
p. 107). "Wahrend seines Aufenthaltes in Byzanz
kam der von den Circusfactionen erregte und durch
die Unzufriedenheit der Bevfllkerung mit dem

0 Steuerdrucke und der Corruption der Verwaltung
genahrte Nikaaufstand zum Ausbruche (13. Ja-
nuar 532). Die erregten Massen konnten nicht
dadurch beschwichtigt werden, dass Iustinian die
verhasstesten Beamten aus ihren Stellungen ent-
fernte

; auch ein Angriff B.s auf die Volksmenge
fruchtete nichts; man rief den Neffen des Kaisers
Anastasius, Hypatios, zum Kaiser aus. Iustinian
zitterte in seinem Palaste und war bereit, aus
Byzanz zu fliehen, bis die energischen Worte der

D Kaiserin Theodora ihn und seine Berater zu ent-
schlossenem Widerstande bestimmten. Auf die
Palastgarden und die Treue der ubrigen in By-
zanz garnisonierenden Truppen war freilich kein
Verlass. Aber B. verfiigte ilber seine starke und
in den Perserkriegen erprobte Gefolgschaft, und
auch Mundus, der Magister militum per Illyricum,
stand dem Kaiser mit einer Schar von foderierten
Herulern zur Verfiigung. B. unternahm es, ge-
radenwegs gegen die kaiserliche Loge im Hippo-

) drom vorzugehen, in der Hypatios den Thron be-
stiegen hatte, wahrend sich die Menge im Hip-
podrom versammelt hatte. AUein er kam unver-
richteter Dinge zuruck, da ihm die Palastwache,
die entschlossen war, in neutraler Stellung die
Entscheidung abzuwarten, die Thore nicht Cffhen
wollte und er die Sache des Kaisers verloren gab.
Indes kehrte er auf Befehl Iustinians nochmals
zum Hippodrome zuruck und drang nun, das
Schwert in der Hand, an der Spitze eines wohl-

) bewaffneten Gefolges auf die wehrlose Menge ein.
Von einer anderen Seite her unterstiitzte Mundus
den Angriff. Narses streute im Auftrage des
Kaisers Gold unter die Menge, und schon wur-
den wieder Hochrufe auf Iustinian laut, wahrend
die kaiserlichen Generale wahllos mehr als 30 000
Bewohner Konstantinopels niedermetzeln liessen.
Hypatios und seine Verwandten kamen vor Iusti-
nians Richterstuhl. So wurde nach einer Dauer
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von nur wenigen Tagen der Nikaaufstand, dem
ein grosser Teil der schOnsten Gebaude von

Constantinopel zum Opfer gefallen war und der

Iustinian beinahe seinen Thron gekostet hatte, in

StrOmen von Blut erstickt, und Iustinians Herr-

schaft war neu begrundet durch die Entschlosseu-

heit seiner Gemahlin, durch die Treue einiger

weniger ihm treu gebliebener Generale und eine

Anzahl von barbarischen Soldaten (Prok. Pers. I

24. Malal. p. 473ff. B. Chron. Pasch. p. 620ff. B. 1

Theophan. zum J. 6024 ; vgl. Joh. Lyd. de mag.
Ill 69ff. Marcell. zum J. 532).

Man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt,

dass diese in schwierigen Verhaltnissen hier zum
erstenmal erprobte Treue mehr als die keineswegs

glanzenden Erfolge im persischen Kriege B. die

Gunst seines Landsmannes und Kaisers in noch

hoherem Masse gewannen. In dieselbe Zeit oder

etwas friiher fallt auch B.s Vermahlung mit An-

tonina, die vielfach entscheidend auf sein spateres \

Leben einwirkte und ihn auch bei dem africa-

nischen Kriegszuge begleitete, den er nun
im Auftrage Iustinians unternahm (Prok. Vand.

I 14 p. 369). Denn er war dazu ausersehen, das

Werkzeug der auf die Wiedergewinnung des

Westens gerichteten Restaurationspolitik Iustinians

zu werden. Die Invasion war von langer Hand
diplomatisch vorbereitet worden, seitdem der

rOmerfreundliehe VandalenkOnig Hilderich durch

Gelimer gestiirzt worden war und der Kaiser die i

MOglichkeit hatte— ahnlich wie spater im Gothen-

kriege — als Verfechter nicht nur der Orthodoxie

und des ROmertums, sondern auch des rechtmas-

sigen KOnigs aufzutreten. Als es gelungen war,

den lange ersehnten Frieden mit den Persern ab-

zuschliessen , entblosste Iustinian die Ostgrenze

von Truppen, um seinen Lieblingsplan durchzu-

fuhren. Die politische Constellation war auch

deshalb giinstig, weil das ostgothische und das

vandalische Reich seit dem Tode Thrasamunds

.

(523) auf gespanntem Fusse standen ; ferner hatte

sich der vandalische Statthalter von Sardinien,

Godas, empOrt, so dass ein vandalisches Heer nach

Sardinien abgehen musste, wahrend die Land-

schaft Tripolis unter Fuhrung eines gewissen Pu-

dentius und mit Unterstiitzung einer romischen

Truppenabteilung zu den ROmern tiberging. Immer-
hin waren aber gegen die Expedition auch sehr

ernsthafte Bedenken laut geworden, Bedenken, die

sich gegen die gesamte Reichspolitik Iustinians

richteten, die sich auf die erschOpften Finanzen

des Staates griindeten und die im Kronrate ihren

Ausdruck fanden, als der Praefectus praetorio, der

doch zunachst fur die Kosten aufkommen musste,

Johannes, euergisch gegen den Krieg sprach. Auch
die Generale. so berichtet Prokop, seien gegen den

Krieg gewesen ; sie dachten an das Scheitern der

grossen Expedition des Basiliskos und zweifelten,

ob man Lorbeeren ernten kOnne mit Truppen, die

vor der langen Seefahrt zuriickscheuten und das

Garnisonsleben den Strapazen eines Feldzuges bei

weitem vorzogen. Andererseits war die chauvi-

nistische Weltpolitik natiirlich bei dem Teile der

BevOlkerung von Constantinopel beliebt, der ferne

vom Schuss und ohne eigenes Risico spannende

Kriegsbulletins und glanzende Siegesfeste erwar-

tete. Iustinian selbst schwankte, bevor er den

fur seine ganze Regierung entscheidenden Ent-

schluss fasste, und die Entscheidung scheint ihm
erst der Einfluss der katholischen BischOfe abge-

rungen zu haben, die in ihrem Eifer gegen den

Arianismus und fur die eigene Weltherrschaft

natiirlich eine Stiitze der Weltpolitik des rOmi-

schen Kaisers waren. Nun ernannte er B. zum Ge-

neTalissimus firr den vandalischen Krieg (arQarrj-

yos avToxQ&tmQ); B. war mit der Wurde eines

Magister militum (so nennt ihn schon wieder die

Nov. 155 vom 1. Febr. 633) per Orientem be-

kleidet, wurde aber mit ausserordentlichen Voll-

machten ausgestattet, durch welche alle seine Ver-

fiigungen von vornherein gebilligt wurden und er

als einziger SteHvertreter des Kaisers mit unbe-

schrankter Machtvollkommenheit erschien ; ihn be-

gleitete als Praefect Archelaos, als Domesticus

Solomon und die verschiedenen Abteilungschefs

des bunten, aus regularen Truppen und Foderier-

ten bestehenden, im ganzen 15 000 Mann starken

Heeres. Es waren alle Waffengattungen vertreten,

den Kern des Heeres aber bildete B.s starke, an

ihn persOnlich attachierte Gefolgschaft. Die Flotte

bestand aus 500 Transportschiffen unter dem Com-
mando des Kalonymos mit einem Gehalt von 3000
—50 000 Medimnen, bemannt mit 20000 agyp-

tischen, ionischen, kilikischen Schiffern, und 92

schnellsegelnden Kriegsschiffen, bemannt mit 2000

Byzantinern (Prok. Vand. I 10. 11, aus ihm Theo-

phan.). Nachdem durch eine religiose Cerimonie

der Flotte ein gutes Omen auf den Weg gegeben

war, wurden im Monate Juni 533 die Anker ge-

lichtet ; an der Spitze der Flotte segelte B.s Schiff

mit zwei anderen, die unter Tags durch rote Segel,

in der Nacht durch Laternen kenntlich gemacht

waren. tFber Perinth, Abydos, Sigeum, Malea,

Taenarum ging die Fahrt nach Methone, wo die

unter Valerianus und Martinus vorausgeschickten

Truppen aufgenommen wurden. Die Schwierig-

keiten, die B. zu uberwinden hatte, ergaben sich

1 zum Teil aus der ungewohnten langen Seefahrt;

mit Strenge war er bestrebt, die Disciplin, nament-

lich unter den foderierteu Hunnen, aufrecht zu

erhalten; durch die Schuld der Sparsamkeit des

Praefecten Johannes war der fur die Truppen be-

stimmte Brotvorrat verdorben und musste auf dem
Wege der Requisition ersetzt werden, und es gingen

gegen 500 Soldaten infolge der schlechten Ver-

proviantierung zu Grunde. Neue Widerwartig-

keiten ergaben sich, als man in Zakynthos Wasser

) eingenommen und infolge des schlechten Windes

erst am sechzehnten Tage am Fusse des Aetna

in Sicilien landen konnte (Vand. I 12. 13). In

dem gothischen Sicilien fand B. die MOglichkeit,

sich frisch zu verproviantieren und Pferde fur seine

Cavallerie anzukaufen (Vand. I 14 p. 371 ; Goth.

I 3 p. 19f.). B.s Heer war aber durch die lange

Seefahrt demoralisiert und erklarte deutlich, dass

es nicht gesonnen sei, zur See der gefflrchteten

vandalischen Flotte entgegenzutreten. B. selbst

) war uber die gegenwartigen Verhaltnisse im Van-

dalenreiche durchaus nicht orientiert und fur die

Zukunft seiner Expedition besorgt. Er sendete

Prokop nach Syrakus aus, um Erkundigungen ein-

zuziehen, und erst als dieser ihm die Gewissheit

brachte, dass die Vandalen noch keine Nachricht

von der Expedition hatten, dass ein Teil der van-

dalischen Macht in Sardinien engagiert war und

dass Konig Gelimer selbst vier Tagmarsche von
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der Kiiste in Hermione stand, entschloss er sich,

von Kaukana aus an Gaulos und Malta vorbei
nach Africa iiberzusetzen ; ein Wind trieb die

Schiffe sudlich bis Caputvada (Vand. 1 14). Unter
B,s Vorsitze fand ein Kriegsrat statt; der von
Archelaos entwickelte Plan, man solle direct nord-
warts steuern und versuchen, die schwach besetzte
Hauptstadt Karthago, seit Geiserich die einzige

Festung des Landes, mit einem Handstreiche zu
nehmen, hatte strategisch viele Vorteile. Trotz-

dem entschloss sich B., sofort zu landen, weil er

seinen Truppen nicht eine nochmalige Seefahrt
zumuten wollte und nicht auf seine Plotte ver-

traute. Er bezog ein festes Lager und beschloss,

rait seinem Heere zu Lande gegen Karthago zu
marschieren, wahrend die Flotte an der Kiiste

fblgte. Dieser Plan hatte strategisch den Nachteil,

dass B. mit seinem Heere zwischen den siidwestlich

stehenden Gelimer mit der vandalischen Haupt-
macht und die vandalische Hauptstadt geraten
konnte; andererseits konnte er nun den Propa-
gandakrieg ftthren, indem er im Namen des Kaisers
als Befreier der BevOlkerung von der Tyrannis
Gelimers auftrat. Eine Proclamation Iustinians
erklarte ausdriicklieh, dass der rOmische Peldherr
nur fur das alte, von Gelimer verletzte Eecht
kampfe und Prieden und Freiheit bringe. Den
Soldaten wurde das Marodieren strengstens unter-

sagtj sie sollten schon ihrer eigenen Sicherheit

wegen die rOmische BevOlkerung nicht als Peinde
behandeln. So wurde die Proviantversorgung er-

leichtert, die BevOlkerung freundlich gestimmt,
so stellten sich Uberlaufer ein. Die Stadt Syl-

lectum, die von ihren Bewohne.rn gegen die Mauren-
einfalle befestigt war, ubersendete ihre Schltissel

an B., nachdem einige Soldaten B.s eingedrungen
waren. Nun zog das Heer auf der Strasse nach
Karthago in Tagemarschen von 80 Stadien iiber

Syllectum, Leptis, Adrumetum bis zum kOnig-
lichen Lustschlosse Grasse; als Vorhut zog der-

Armenier Johannes mit 300 Reitern; zur Deckung
der linken Flanke waren die Hunnen detachiert

;

die rechte Flanke war durch das Meer und die

Plotte geschiitzt. Bei Grasse bekamen die Kund-
schafter B.s und Gelimers Pfthlung mit einander.

Der VandalenkOnig war namlich anf die Kunde
von B.s Landung von Hermione aufgebrochen und
B.s Heere nachgeriickt. Jetzt, da sich B.s Heer
von der Kiiste entfernen musste, urn landeinwarts
gegen Karthago zu marschieren, sollte es bei De-

1

cimum, 70 Stadien von Karthago, zagleich in der

Front vom Bruder des KOnigs Ammatas, der in

Karthago commandierte, und im Biicken von Ge-
limer mit der vandalischen Hauptmacht ange-
griffen werden (Vand. I 15—17). 2000 Mann
unter dem Commando des Gibamund wurden ferner

von Gelimer detachiert, um die BOmer zu um-
gehen und ihnen in die linke Flanke zu fallen.

Die Lage B.s ware eine kritische gewesen, wenn
ihn nicht die eigenen vorsichtigen Dispositionen (

und die geringe Geschicklichkeit der Gegner aus
seiner gefahrvollen Lage befreit hatten. B.s Vor-
hut unter Johannes stiess zuerst auf Ammatas,
der mit zu geringen Truppen und einige Stunden
vor der von seinem Bruder festgesetzten Zeit gegen
Decimum vorgeruckt war; bei dem Zusammen-
stosse flel er selbst nach tapferem Kampfe, und
was an Truppen in loser Ordnung aus Karthago

nachgeriickt war, wurde von Johannes zersprengt
und teilweise niedergemetzelt, teilweise nach der
Stadt zuruckgeworfen. Indes stiess die von Ge-
limer zur Umgehung bestimmte Schar auf dem
sog. Salzfelde auf B.s Hunnen und wurde von
diesen wilden Scharen mit ihrer neuartigen Kampf-
weise aufgerieben und verfolgt (Vand. I 18). B.
selbst, von diesen Vorgangen noch nicht unter-

richtet, schlug vor Decimum an einem geeigneten
I Orte ein Lager. Dann schickte er die POderierten
gegen Decimum voraus ; hier erfuhren sie von der
Niederlage des Ammatas; schon kam aber aucb
das Hauptheer der Vandalen von Siiden her, dem
es gelang, die Foderierten in einem hitzigen Ge-
fechte zuriickzuwerfen, so dass sie sogar eine Ab-
teilung von B.s Garde in ihrer Fluent mit sich

rissen. Gelimer schien nach Prokops Urteil den
Sieg schon in der Hand zu haben oder wenig-
stens die Rettung seiner Hauptstadt und die Ver-

I nichtung der vorgeschobenen Truppen des Johan-
nes, die er von B.s Hauptmacht trennte. Allein

nun stiess er auf die Leiche seines Bruders Am-
matas und der Seinen ; er dachte nur noch an
die Bergung der Leiche, und diese Sentimenta-
lity kostete dem Vandalenkflnig seinen Thron oder
wenigstens den Tag von Decimum. Denn B. fand
Zeit, seine Garde und seine Beiterei neuerlich zu
ordnen; er sturmte, jetzt von alien Vorgangen
des blutigen Tages unterrichtet, gegen das un-

i geordnete Vandalenheer, das mit grossen Verlusten

westlich nach Bulla fliehen musste. B. konnte
seine zerstreuten Scharen an sich Ziehen und iiber-

nachtete am 13. September 533 (Papencordt
152) mit dem Heere, soweit es an der Schlacht
teilgenommen, auf dem Schlachtfelde (Vand. 1 19).

Am zweiten Tage nach der Schlacht riickte B.,

ohne Widerstand zu finden, in Karthago ein und
bezog Gelimers Konigsburg, wiihrend die Plotte

an der benachbarten Kfiste vor Anker gegangen
war. Konig Hilderich war schon vor der Schlacht
im Gefangnisse auf Auftrag Gelimers niederge-

macht worden, so dass die Romer ohne beengende
Riicksicht auf die Legitimitat, die sie angeblich
beschiitzten, das Erbe der VandalenkOnige an-

treten konnten. Eine Anzahl von Kaufleuten aus
dem rOmischen Reiche, die in Karthago gefangen
waren, gewannen ihre Freiheit, und B. sah auch
jetzt, so gut es eben anging, darauf, dass die

BevOlkerung von seiner Soldateska moglichst wenig
zu leiden hatte; die Einquartierung ging ord-

nungsm&ssig vor sich, Handel und Verkehr wur-
den nicht unterbrochen (Prok. Vand. I 20. 21).

Aber der entscheidende Kampf stand noch bevor.

B. Mess zunachst die schadhaften Mauern von
Karthago wiederherstellen. Das Landvolk in der

Umgebung der Stadt, dem eigentlichen Centrum
der vandalischen Besiedelung, war den Rflmern
trotz aller Bemtihungen feindlich gesinnt, und
wo sich BOmer einzehi biicken liessen, wurden sie

niedergemacht. Die Mauren hingegen suchten bei

B. um die Belehnung ihrer H&uptlinge nach und
hielten sich im ganzen neutral ; nur wenige gingen
zu Gelimer, der in Bulla seine Streitkrafte con-

centrierte und seinen Bruder Tzazo, der mit 5000
Mann der besten vandalischen Truppen Sardinien

wieder unterworfen hatte, an sich zog. B. wurde
nur durch die 400 Mann unter Cyrillus verstarkt,

die nach Sardinien bestimmt gewesen waren, aber
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nach den Erfolgen des Tzazo die Expedition auf-

gegeben hatten (Prok. Vand. I 23. 24). Mit den

Verstarkungen riickte Gelimer naher an Karthago

heran, sperrte die Strassen, zerstflrte die Wasser-

leitung und rechnete auf Verbindungen, die er in

der Stadt unterhielt, auf die Sympathien der

Arianer und auf den Verrat der Hunnen in B.s

Heere. B. riickte 140 Stadien von Karthago bis

Trikameron, wo er, nur durch einen schmalen

war, durch eine dreimonatliche enge Umschlies-

sung den Gelimer zur Ubergabe zu zwingen. Ihm
und den Seinen garantierte B. im Namen des

Kaisers, wie es damals fremden Fiirstlichkeiten

gegeniiber Sitte war, nicht nur Sicherheit des

Lebens, sondern auch einen hohen Rang und
standesgemasse Versorgung in der Nahe von By-
zanz. Auch nach der Gefangennahme des Van-

dalenkOnigs war die Aufgabe des byzantinischen

Bach von den Vandalen getrennt, sein Heer auf- 10 Heeres in Africa noch keineswegs beendet. Denn
stellte, auf dem linken Pliigel die Foderierten, auf

dem rechten die rOmische Beiterei. In der Mitte

stand der Armenier Johannes mit der Pahne und

mit B.s Garde, hier traf auch B. selbst mit 500

Reitern ein, wahrend die Infanterie langsamer

nachriickte. Dreimal griff Johannes das vanda-

lische Centrum, das Tzazo befehligte, an, das sich

tapfer im Handgemenge wehrte. Erst beim drit-

ten Angriffe fiel Tzazo selbst, und als das ganze

es stand ihm nach der Niederwerfung der Van-

dalen noch der schwierige Kampf gegen die Mauren
bevor, die sich, alraberall zu regen begannen.

Schon hatte B. ein Corps nach Tripolis detachieren

miissen, wo die BevOlkerung, die sich zuerst gegen

die Vandalen erhoben hatte, von den Mauren be-

lastigt wurde. Der an B. gerichtete kaiserliche

Erlass fiber die provisorische militatische Organi-

sation von Africa (Cod. lust. I 27, 2) ist vom
rOmische Heer den Bach ilberschritt, flohen die 20 13. April 534 datiert; eigentlich nur die Mhere
Vandalen in ihr Lager. Nun griffen auch die

Hunnen, die, abseits aufgestellt, den Verlauf des

Kampfes abgewartet hatten, in die Verfolgung

ein. Nach Prokops Angabe fielen 800 Vandalen

und nur 50 Romer. Indes verfolgten die Romer
ihren Sieg zunachst nicht und beschaftigten sich

damit, die Toten zu pliindern. Erst als gegen

Abend das Fussvolk anriickte, zog B. mit ge-

samter Macht gegen das Lager der Vandalen.

proconsularische Provinz und die Kuste war von

den Byzantinern besetzt, die Reorganisation der

Civilverwaltung erst in ihren Anfangen, die Or-

ganisation der militarischen Limites kaum be-

gonnen, als B. sich nach Byzanz einschiffte und
zugleich ein maurischer Einfall alle Erfolge wieder

in Prage zu stellen schien. Es ist sebr wahr-

scheinlich, dass B. selbst den Wunsch hegte, nach

Byzanz zuriickzukehren
;
jetzt, nachdem er Africa

Gelimer gab alles verloren und rettete sich mit 30 scheinbar unterworfen hatte, und zwar im wesent
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wenigen Begleitern durch die Plucht, und als des

KOnigs Plucht .bekannt wurde, verliess, was sich

noch retten konnte, eiligst das Lager. Die ROmer
mordeten und pliinderten die ganze Nacht hin-

durch, metzelten die Manner nieder und nahmen
die im Lager aufgehauften Schatze und die Frauen

als gute Prise (Mitte December 533). Mit Miihe

konnte B. am andern Tage seine Soldaten wieder

zu Ordnung und Disciplin zurfickbringen und

lichen mit einem Cavalleriecorps von 5000 Mann
— die Infanterie war, wie Prokop bemerkt, auf

dem ganzen Peldzuge nicht in Action getreten

— da er Gelimer und dessen gesamte Sippe mit

dem KOnigsschatze in seinen Handen hatte, mochte

er vielleicht seinen gianzenden Ruhm nicht bei

der Durchfiihrung der Verwaltung und in neuen

langwierigen Kampfen aufs Spiel setzen. Dazu
kam aber noch ein anderer Umstand : einige Offi-

wenigstens diejenigen Vandalen vor dem Tode 40 ciere B.s hatten ihn, gewiss falschlicherweise, beim

retten und als Gefangene nach Karthago schicken, * '
' "" J

' '
J

welche sich in die Kirchen gefluchtet hatten. Jo-

hannes wurde zur Verfolgung Gelimers ausge-

schickt, fiel aber einem ungliicklichen Zufall nach

wenigen Tagen zum Opfer. B. selbst riickte mit

der Hauptmacht nach und kam bis Hippo Regius,

wo ihm durch einen Zufall der KOnigsschatz Ge-

limers in die Hande fiel. Hier erfuhr er, dass

Gelimer sich zu befreundeten Mauren nach der

Kaiser denunciert und behauptet, dass er auf Un-

treue gegen Iustinian sinne und die Tyrannis an-

strebe. Iustinian hatte ihm freilich die Wahl ge-

lassen, ob er in Africa bleiben oder mit der Beute

nach Byzanz zuriickkehren woUe. Aber es gab

keine bessere Widerlegung des Verdachtes, als

dass er sofort die Riickreise antrat ; sein Bleiben

hatte vielleicht als Verrat gegolten. Seinem schon

bestellten Nachfolger Solomon, der ihm den Brief

Gebirgsstadt Medeos an der numidischen Grenze 50 des Kaisers tiberbracht hatte , flberliess er einen

gefluchtet hatte, liess den Pharas mit den fode

rierten Herulern zur Cernierung des Platzes zu-

rflck und kehrte selbst nach Karthago zurflck

(Prok. a. a. O. n 1—4). Ein Corps schiffte sich

ein und nahm Sardinien und Corsica fur den

Kaiser in Besitz, ein anderes Caesarea und Maure-

tanien, ein drittes das Castell Septum an der

Meerenge von Gibraltar, ein viertes die Balearen.

War durch diese Besatzungen das spanisch-west

Teil seiner Garde und die schwierigen Aufgaben,

die noch zu erledigen waren. Daftir wurde er

von Iustinian nach seiner Ruckkehr mit Auszeich-

nungen beJacht, deren seit Jahrhunderten kein

Privatmann teilhaftig geworden war. Er feierte

seinen Triumph in prachtigem Festzuge von seinem

Hause bis zum Hippodrom ziehend, wo sich der

siegreiche Feldherr und der besiegte Konig vor

der kaiserlichen Majestat beugten. Eine damals

gothische Reich des Theudis bedroht, der es ver- 60 gepragte Miinze zeigte auf der einen Seite das

8aumt hatte, den Vandalen zu Hiilfe zu kommen,
so ergaben sich infolge des Anspruches, welchen

B. nun auf das sicilische Lilybaeum als auf

vandalischen Besitz erhob
,
Verwicklungen mit

den Ostgothen ; uber diese Streitfrage wurde auf

Wunsch der Regentin Amalasuntha direct zwischen

Ravenna und Byzanz verhandelt. Dem Pharas

aber gelang es, nachdem ein Sturm missglfickt

Bild des Kaisers und auf dem Reverse das Bild

B.s mit der Umschrift ; B.,
>J <5o'fo r&v 'Pco/mioay

(Banduri Imper. Orient. 13; Anonym. Antiquit.

Cpol. p. 80). Am 1. Januar des folgenden Jahres

(535) aber trat er sein Consulat an und streute,

von Gefangenen getragen, die Reichtiimer der

vandalischen Beute unter das Volk von Byzanz

(Prok. Vand. II 5—9. Marc. Com. u. Vict. Torm.
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534. 535; fiber die chronologische Bezeiehnung
des Consulatsjahres B.s vgl. de Rossi Inscr. christ.

I p. 479ff. 611).

In demselben Jahre besehloss der Kaiser, den
diplomatiseh lange vorbereiteten Kriegmitdem
Gothenreiche zu beginnen, da er auch hier nicht

nur als Befreier von der Barbarenherrschaft, son-

dern zngleich als Bacher der rechtmassigen KOni-
gin Amalasuntha und der amaliscben Legitimitat
auftreten konnte. Auch zur Ausffihrung dieser

neuen Aufgabe, welcbe die Restaurationspolitik

stellte, wurde B. vom Kaiser berufen und stach

abermals als arQarrjyog avxoxQ&iwQ (er war da-

mals jedenfalls auch schon Patricius) mit Flotte

und Heer nach Sicilien in See ; es sollte aber
scheinen, als ware die Expedition abermals gegen
Karthago gerichtet. Das Heer war numerisch
noch schwacher, als im africanischen Peldzuge;
es bestand aus 1000 regularen und foederierten

Truppen, 3000 Isauriern, 200 Hunnen und 300
Mauren, durchweg unter bewahrten Filhrern.

Dazu kam B.s bewahrte Garde, die im Laufe des

Feldzuges bis zu 7000 Mann anwuchs. Die Rei-

terei war aber weit starker vertreten, als im
africanischen Kriege. B.s Angriff sollte durch
einen Binfall des Magister militum Mundus in

Dalmatien und durch ein Biindnis des Kaisers

mit den Franken, das den Norden Italiens be-

drohte, untersttitzt werden. Sicilien war von den
Gothen, da sie die Kornkammer Italiens schonen
wollten, nur schwach besetzt. Catania, Syrakus
samt seiner Besatzung und die meisten Stadte
der Insel gingen ohne Widerstand zu den Kaiser-

lichen fiber. ' Nur die gothische Besatzung von
Palermo wollte Widerstand leisten, wurde aber
von B.s Plotte leicht zur Ubergabe genOtigt. Am
letzten Tage seines Consulates zog B. wieder in

Syrakus ein , nachdem er dem Kaiser die ganze
Insel unterworfen hatte (Prok. Goth. I 5. lord.

Get. 60, 308; Bom. 369). Wahrend B. in Sicilien

die Winterquartiere bezog, wurden die Verhand-
lungen zwischen dem Kaiser und dem erschreckten

GothenkOnige fortgesponnen. Zu Ostern 536 brach
in dem benachbarten Africa eine Meuterei der

rOmischen Soldaten aus , die zum Teile in ihren

arianischen Sympathien, zum Teile in der von
ihnen erhobenen Forderung ihren Grund hatte,

dass sie mit den vandalischen Landlosen beteilt

werden sollten, die Solomon zu Gunsten des Fis-

cus einzog. Mit Mtthe konnte Solomon mit nur
wenigen Begleitern (unter ihnen Prokop) sich nach
Syrakus zu B. fliichten. Schon war Karthago
selbst von 9000 Aufstandischen bedroht, die sich

den Stotzas zum Ffihrer gewahlt und die ttber-

reste der wehrhaften vandalischen BevOlkerung
an sich gezogen hatten, als B. mit einem Schiffe

und 100 Mann seiner Garde landete. Auf das

blosse Gerocht von seiner Ankunft flohen die Auf-
standischen, die ja zum Teil unter B. gedient,

zum Teil von lhm besiegt worden waren. B. raffte

2000 Mann, die treu geblieben waren und deren
Treue er noch durch reichliche Geschenke ge-

festigt hatte, zusammen und verfolgte den Stotzas
bis an den Bagradas. Bei Membresa zersprengte
er die Meuterer und liess ihr Lager plttndern. Doch
musste er den weiteren Kampf mit den Aufstan-
dischen den africanischen Anffihrern fiberlassen,

da seine Truppen zu weiterer Verfolgung nicht

stark genug waren und er genOtigt war, nach
Sicilien zuruckzukehren, wo unter seinen eigenen

Truppen eine Meuterei auszubrechen drohte (Prok.

Vand. II 14. 15. lord. Bom. 370. Marc. Com.
535). Sie scheint indes nicht zum Ausbruch ge-

kommen zu sein. und B. konnte, als die Verhand-
lungen zwischen KOnig Theodahad und Iustinian

abgebrochen wurden, auf Befehl des Kaisers von
Messina nach Begium ubersetzen. Der Schwieger-
sohn des GothenkOnigs, der das gothische Sudheer
commandieren sollte, ging zu B. fiber, der nun
ungestOrt durch Bruttien und Lucanien, wo keine

gothischenBesatzungen lagen und die BevOlkerung
sich willig anschloss, immer von der Plotte be-

gleitet, bis vor Neapel kam (Prok. Goth. 1 8 p. 38f.

lord. Get. 60, 309; Rom. 370. Marc. Com. 536).

Diese Stadt, den Mittelpunkt der gothischen Macht
in Sfiditalien, in der der gothische Statthalter mit
einer ziemlich starken Garnison lag, konnte B.
nicht in seinem Rficken lassen. Er blokierte die

gut befestigte Stadt von der See und vom Lande
her, und es gelang ihm auch, ein Aussenfort durch
Capitulation zu nehmen. Aber die Verhandlungen
mit der kaiserlichen Partei in der Stadt fuhrten

,zu keinem Besultate, und die Proclamationen des

Befreiers verfingen nicht bei der stadtischen Be-
vOlkerung, die sich unter gothischer Regierung
ganz wohi fuhlte. Schon waren einige Stfirme

B.s von der Besatzung, die von der BevOlkerung
untersttitzt wurde und die immer, allerdings ver-

geblich, auf Hulfe vom GothenkOnige hoffte, blutig

zurttckgewiesen worden. Schon warB.entschlossen,
die Belagerung, die bereits drei Wochen wahrte,

abzubrechen, um noch vor Winter in Rom einzu-

treffen. Es zeigte sich, dass bei dem damaligen
Stande der Kriegstechnik auch fur ein rOmisches

Heer eine gut verteidigte und verproviantierte

feste Stadt ein fast unuberwindliches Hindernis

war, und dass die Belagerten bei regelmassigem
Verlaufe der Dinge immer im Vorteile waren,
namentlich wenn die Belagerungstruppen nume-
risch so geringftigig waren, wie die B.s. Doch
hier, wie so oft, war es eine Uberraschung, eine

Finte, welche die Situation vollstandig zu Gunsten
des rOmischen Heeres veranderte. Ein Isaurer

hatte entdeckt, dass ein Aquaeduct, der nicht be-

wacht war, den Zngang in die Stadt ermOglichte

;

so drangen auf B.s Geheiss einige hundert Sol-

daten bei nachtlicher Weile in die Stadt, die

nun durch einen Doppelangriff von aussen und
innen fiberwaltigt wurde. Die Soldateska ergoss

sich plundernd und ohne Schonung zu kennen
fiber die Stadt. Mit Mtihe gelang es B., dem
Morden ein. Ende zu machen und die Soldaten

zu zwingen, wenigstens Frauen und Kinder der

Neapolitaner herauszugeben , wahrend er ihnen
alles bewegliche Eigentum, das sie erbeutet hatten,

liess. Die Plfinderung Neapels war eine sonder-

bare Hlustration zu den volltonenden Worten von
rSmischer Befreiung und machte in Italien grossen

Eindruck. Indes konnte B. nunmehr nach Hinter-

lassung einer Besatzung von 300 Fusssoldaten

unter Herodianus in Neapel und einer anderen
kleinen Besatzung in Cmnae nnd nach Einreihung
von 800 Mann der gothischen Truppen in sein

eigenes Heer auf der Via Latina gegen Rom
marschieren (Prok. Goth. I 8—10. lord. Rom.
370. Marc. Com. 536. Lib. pont, v. Silverii 3;
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sieben Ttirme von B. in Neapel erbaut nach der

Vita Athanasii Neapol. in Mon. Germ. Script.

Lang. p. 440). Er fand keinen Widerstand. Denn
der neu gewahlte Gothenkonig Wittiges war nach
Bhvenna gegangen, um von dort aus alle gothischen

Streitkrafte zu sammeln, und hatte nur eine Be-

satzung von 4000 Mann in Rom zuruckgelassen.

Da aber die rOmische BevOlkerung eine Belagerung

furchtete und auf Veranlassung des Papstes Sil-

verius sich mit B. ins Einvemehmen setzte, fuhlte 1

sich die gothische Besatzung zu schwach zum
Widerstande und raumte in der Nacht vom 9. auf

den 10. December 536 durch die Porta Flaminia

die Stadt, wahrend B. durch die Porta Asinaria

einzog (Prok. Goth. I 14). Der Eindruck, den

die Nachricht hervorrief, dass B. seinem Kaiser

die Schltlssel von Rom libersendet habe, war gross.

B. hat sicherlich mit diesem moralischen Factor

gerechnet. Nicht minder klar war es ihm aber,

dass er den Besitz von Rom werde verteidigen <

mtissen und mit Bom zngleich ganz Suditalien,

das sich ihm allmahlich angeschlossen hatte. An
eine Offensive gegen das gothische Aufgebot, das

Wittiges eben organisierte, war mit B.s geringen

Streitkraften gar nicht zu denken. So musste

sich B. auf die Mauern von Rom verlassen, die

er, wo es nOtig war, wieder in guten Zustand

brachte, mit Schutzwehren versah und mit einem
Graben umgab. Auch zwang er die Leute, ihr

Getreide von der Campagna in die Stadt zu bringen,

!

und sorgte durch seine Plotte fur mOglichst reich-

liche Getreidebeschaffung von Sicilien her — sehr

zum Verdrusse der StadtrOmer, die gerade ge-

dacht hatten, durch ihren Ubergang zu den Kaiser-

lichen einer Belagerung zu entgehen. Indes liess

B. auch die wichtigen Appennineniibergange von

Spoleto, Perugia, Narnia durch kleine Truppen-

abteilungen besetzen — eine Massregel, die zeigt,

dass er die weitere Entwicklung des Krieges klar

voraussah. Nun brach aber Wittiges mit einem •

Heere von 150 000 Mann gegen Rom auf, so dass

es manchem rOmischen Soldaten als allzu ktthnes

Wagnis erscheinen mochte, wenn B. es wagen
wollte, diesen Anprall mit seinen etwa 5000 Mann
abzuwehren. Die kleine Abteilung, der B. die

Aufgabe zugeteilt hatte, den Gothen den Fluss-

fibergang (Tevere oder Teverone? Ponte Molle?

wahrscheinlicher Ponte Salario, vgl. Gregorovius
B. 2 Cap. 4; dieselbe Verwechslung bei Prok.

Goth. Ill 10 p. 319) zu wehren, nm so noch eine

weitere Frist zur Verproviantierung zu gewinnen,

stob auseinander, und wider Erwarten sah sich

B., der mit 1000 Reitern zur Untersttttzung jener

Abteilung ausgeriickt war, plotzlich diesseits des

Plusses der feindlichen Hauptmacht gegenuber.

Es entspann sich ein Reitergefecht , und mitten

im Getummel unter den Truppen kampfte B.,

weithin kenntlich durch sein Schlachtross und von

den feindlichen Geschossen vor alien gesucht, ver-

teidigt von seiner getreuen auserlesenen Garde.

Nach langem Kampfe mussten die Kaiserlichen

gegen Rom zuruckweichen. Nochmals stand das

Gefecht vor der spater so genannten Porta Beli-

saria (Salaria), da die Romer, zu denen ein Ge-

rucht von B.s Tode gedrungen war, sich weiger-

ten , das Thor zu Offhen , und B. sich erst den

Feinden gegenuber Luft machen musste, bevor

sie ihn einliessen. Nun verteilte B. die Wachen

auf den Mauern und Thoren, beruhigte die durch

alarmierende Gerfichte erschreckten Soldaten und
inspicierte die Ausffihrung der von ihm angeord-

neten Massregeln, bis es endlich spat in der Nacht
seiner Frau und seinen Freunden gelang, ihn dazu

zu bewegen, dass er auch an sein eigenes leib-

liches Wohl dachte (Prok. Goth. I 15—18). Er
liess die Eingange der Wasserleitungen verstopfen

und lehrte die Rcmer ihre Mtthlen, die bisher von

den Wasserleitungen getrieben waren, auf Kahnen
im Tiber anzubringen. Die Thore wurden von

innen verrammelt. B. selbst residierte auf dem
Pincio und behielt sich das unmittelbare Com-
mando fiber die Porta Pinciana und Porta Sala-

ria vor. Schon am folgenden Tage (am 21. Fe-

bruar 537 nach dem Lib. «pont.
,
Anfang Marz

nach Prok.) schlug Wittiges mit seinen Truppen
sechs feste Lager, die den nordOstlichen Teil der

Stadt umfassten, wahrend die aus Gallien herbei-

• gezogenen gothischen Truppen unter Marcias am
rechten Tiberufer lagerten, die Verbindung fiber

den Ponte Molle sicherten und zngleich das Land
bis zur Tibermfindung beherrschten. Eine voll-

standige Umschliessung der Stadt wagten die

Gothen trotz ihrer Masse nicht ; denn sie wollten

ihre Truppen nicht zersplittern , um an jedem
Punkte den taktisch so weit iiberlegenen Kaiser-

lichen sogar fur den Fall eines gemeinsamen Aus-

falles wenigstens numerisch iiberlegen zu sein.

) Eine gothische Gesandtschaft, die den Kaiserlichen

freien Abzug anbot, wies B. stolz mit der Ver-

sicherung zurfick, dass er lebend Rom niemals

aufgeben werde. Als darauf am achtzehnten Tage
Wittiges den Sturm befahl und selbst gegen die

Porta Salaria vorging, war es B., der den ersten

Schuss gegen die Feinde abgab; die Geschosse

der Bogenschtttzen und Schleuderer wie der Bal-

listen schlugen in die dichten Haufen der Feinde

ein; die Zugtiere, welche die hOlzernen Belage-

) rungsturme heranfuhren sollten , fielen , die Be-

lagerungsmaschinen selbst wurden dadurch un-

brauchbar und bald darauf von den ausfallenden

Romern verbrannt. B. selbst musste mit einem

Teile seiner Garde der bedrangten Porta Praene-

stina zu Hulfe eilen, wo die Gothen die Aussen-

mauer durchbrochen hatten, aber jetzt durch einen

combinierten Ausfall zurfickgedrahgt und bis an

ihr Lager verfolgt wurden. Auch vom Castell

St. Angelo aus und an der Porta St. Pancrazio

) wurde der gothische Angriff zuruckgeschlagen. Es

sollen nach Prokops Angabe die Gothen einen Ver-

lust von 30 000 Toten und noch mehr Verwtmde-

ten erlitten haben (Prok. Goth. I 19—23. Jord.

Rom. 374). B. bereitete sich auf eine lange Be-

lagerung vor, indem er alle verdachtigen Elemente

und alles, was nur essen, aber keine Waffen tragen

konnte, aus der Stadt schaffte, so lange es noch

Zeit war. Die BevOlkerung, die zuruckblieb, wurde

militarisch organisiert und musste Wachdienst

0 leisten, da sich die Geringffigigkeit der kaiser-

lichen Streitkrafte sehr ffihlbar machte. Wittiges

seinerseits besetzte am dritten Tage nach dem
Sturme Porto an der Tibernmndong, um der Stadt

Rom die Communicationen zu verlegen, konnte

aber nicht verhindern, dass zwanzig Tage darauf

1600 Reiter unter Martinus und Valerianus, grOss-

tenteils Hunnen und Slaven, die schon im Herbst

von Constantinopel abgegangen waren, B. zu
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Hiilfe kamen. Weitere Verstarkungen , die auf
B.s Wunsch in Constantinopel mobil gemacht
wurden, liessen noch lange auf sich warten. Trotz-
dem wagte B. noch einige VorstOsse, in denen er

regelmassig im Vorteile war, da die Gothen der

kaiserlichen CaYallerie, die mit Femwaffen ver-

sehen war und bald da bald dort angriff, ohne
doch selbst ereilt werden zu kSnnen, keine ahn-
liche Truppe entgegenzustellen hatten. Angeb-
lich durch die kriegerische Stimmutig der RCmer
und der Soldaten verleitet, wagte B. auch noch
einen allgemeinen Ausfall; allein nun kam die

Uberzahl der Gegner zur Geltung, auch zeigten

sich die StadtrOmer nicht genug discipliniert und
die Belagerten wurden iiberall mit blutigen KOpfen
zuriickgeschlagen. Darauf kam es nur noch zu
kleineren ZusammenstCssen : Prokop berechnet,
dass die Feinde wahrend der Dauer der Belage-
rung 69 Gefechte gegen einander zu bestehen
hatten (Proc. Goth. I 24—29). Auch in Rom
selbst hatte B. mit Schwierigkeiten zu kampfen

;

er war gezwungen , eine Anzahl von Senatoren,
welche des Einverstandnisses mit den Gothen be-

zichtigt wurden, aus der Stadt zu verbannen. Auf
dieselbe Anklage hin wurde Papst Silverius ab-

gesetzt und nach dem Orient geschickt , wie es

scheint, auf Grund falscher Zeugenaussagen. Eine
unserer Quellen behauptet, B. sei durch den Dia-
kon Vigilius, den er zum Nachfolger des Silverius

machte, im Auftrage der Kaiserin Theodora be-

J

stochen worden. Wie dem auch sei, jedenfalls

war es der Einfluss der Kaiserin, welche den dem
Patriarchen von Constantinopel und den von
ihr verfochtenen Dogmen widerstrebenden Papst
namentlich durch die Mithtilfe der Antonina be-

seitigen liess, wie es scheint, nicht durchaus in

Ubereinstimmung mit Iustinian. Wie weit B.
selbst in das Intriguenspiel eingeweiht war, wie
weit er selbst betrogen wurde, lasst sich nicht

entscheiden. Sehr anschaulich wird uns aber das 4

Verhor des Papstes geschildert, als Silverius im
Palaste auf dem Pincio erschien und in ein Ge-

mach gefuhrt wurde, in welchem auf ein Sopha
hingestreckt Antonina und ihr zu Piissen B. sass

(Prok. Goth. 125 p. 121 ; Anekd. 1 p. 13. Liberat.

brev. c. 22. Lib. pont. v. Silverii : V id. mat.,
nach Duchesne eher V id. mart. Marc. Com.
zum J. 537. Vict. Tonn. zum J. 542). Im Sommer
stellten sich in Bom in voller Heftigkeit alle

Leiden einer belagerten Stadt, Hunger und Pest 5

ein. Fur das Brot der Soldaten war wenigstens
einigermassen gesorgt. Die Reichen konnten sich

um schweres Geld das Getreide erkaufen, das die

ausschwarmenden Soldaten von ihren vielfachen

Streifzugen heimbrachten. Die arme BevOlkerung
aber, die ohnedies von der Stockung eines jeden
Verkehres am meisten zu leiden hatte, war auf
Krauter und auf das Pleisch gefallener Tiere an-

gewiesen. Dass der ausst&ndige Sold von Sfiden
her nach Bom gebracht wurde, wahrend B. die

6

Peinde durch eine Diversion nach der anderen
Seite ablenkte, konnte den Leiden der BevOlkerung
nicht abhelfen, und die Not steigerte sich ins

Unertragliche, als 7000 Gothen eine feste Stellung
an der Siidseite zwischen Via Appia und Via La-
tina einnahmen und dadurch thatsachlich fast alle

Communicationen der Stadt abgeschnitten waren.
Die rOmische BevOlkerung wurde immer schwieri-

ger, und B. konnte sie nur durch das Versprechen
baldigen und ausgiebigen Ersatzes, den er vom
Kaiser erwartete, einigermassen beschwichtigen.
Er selbst war sich seiner kritischen Lage voll

bewusst und machte die aussersten AnstrengungJn,
um auszuhalten. Prokop schlich sich bei nacht-
hcher Weile an den feindlichen Posten vorbei
nach Campanien, um hier Truppen aus den Gar-
nisonen und Getreide zu beschaffen. Die Kirche

D S. Paul fuori an der Strasse nach Ostia wurde
von einem Detachement besetzt, ein anderes von
1000 Mann brachte die Antonina in Sicherheit
und beunruhigte die Gothen im Riicken von Ter-
racina aus, die Castelle Alba und Tivoli wurden
besetzt. So wagte B. seine Besatzungsmannschaft
noch weiter zu schwachen, erreichte aber dadurch
den doppelten Vorteil, dass er den Nahrungs-
mangel in Rom wenigstens einigermassen behob
und den Gothen durch die detaehierten Abteilungen

3 die ohnedies infolge der vorhergegangenen Pliin-

derungen nicht leichte Verproviantierung fur ihr

immer noch grosses Heer derart erschwerte, dass
es schwer war, zu entscheiden, ob sie eigentlich

belagerten oder belagert wurden. Mussten sie

doch sogar. ihre feste Stellung an der Via Appia
aufgeben (Prok. Goth, n 1—4. Lib. pont. v. Silv.

5). Indes hatten Prokop und Antonina in Cam-
panien 500 Mann gesammelt und Getreideschiffe
beladen. Und endlich lief auch das lange er-

> wartete Hiilfsheer in die Hafen von Neapel und
Hydrunt ein, im ganzen 4800 Mann. Die Haupt-
macht dieses Ersatzheeres sammelte sich in Neapel
und gelangte nach dem Hafen von Ostia, wahrend
B. die Gothen durch einen Ausfall im Norden der
Stadt durch die Porta Plaminia und Pinciana fest-

hielt. Nun hielten sich die Gothen vollends ffir

dem Peinde nicht mehr gewachsen. Wittiges bot
den Frieden an und war bereit, Sicilien und Cam-
panien abzutreten und dem Kaiser Tribut zu zah-

> len. B., dem das Anerbieten offenbar sehr gelegen
war, verschanzte sich doch hinter seine Vollmach-
ten, die ihm, wie er behauptete, nicht erlaubten,
einen Fuss breit kaiserlichen Gebietes, worunter
der gesamte Umfang des alten rOmischen Reichs
verstanden war, abzutreten. Die Folge war, dass
die Gothen die Erlaubnis begehrten, Gesandte zum
Kaiser selbst zu schicken, und dass B. diese Er-
laubnis gegen eine Waffenruhe von drei Monaten,
wahrend welcher die Gesandten die Verhandlungen
abschliessen sollten, zugestand. In der darauf-
folgenden Nacht eilte B. nach Ostia, verabredete
mit dem Ersatzheere, wie Truppen und Proviant
in die Stadt zu schaffen seien

, und kehrte noch
in derselben Nacht nach Rom zuriick. Am fol-

genden Tage zog ein Teil des Heeres am linken
Tiberufer und die Proviantschiffe auf dem Flusse
in die Stadt ein, unbehelligt von den am rechten
Tiberufer liegenden Gothen, die nicht durch einen
tTbcrfall B. den Vorwand zur Verweigerung des
Waffenstillstandes bieten wollten. Denn formell
wurde der Waffenstillstand durch Auswechslung
von Geiseln erst jetzt ratificiert, nachdem Rom
thatsachlich entsetzt war (December 537). Diplo-
matisch und strategisch waren jetzt die Gothen
geschlagen. Denn obwohl der Waffenstillstand

offenbar auf Grund des Status quo geschlossen
war, sahen sich die Gothen durch Proviantmangel
genOtigt, eine Stellung nach der andern aufzu-
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geben, namentlich die Hafenstadte Porto und Cen-
tumcellae, welche jetzt von den Kaiserlichen be-

setzt wurden , die , da sie mit ihrer Flotte das
Meer beherrschten, der Nahrungssorgen jetzt fiber-

hoben waren, und zu denen noch nachtraglich

Hiilfstruppen unter Hildiger aus Africa gestossen

waren. B. konnte es sogar wagen, den hervor-

ragendsten General des Hiilfsheeres, Johannes
(Neffen des Vitalianus), mit 2000 Reitern, worunter
800 aus der Garde B.s, zu detachieren und nach
Alba (Pucentia) in die Winterquartiere zu legen,

von wo aus er die gothische Kilste des adriatischen

Meeres bedrohte. Es war naturlich vergeblich,

dass sich Wittiges liber die Verletzung des Waffen-
stillstandes beklagte (Prok. Goth, n 5—7). That-
sachlich wurde er nicht eingehalten, und als Wit-
tiges bemerkte, dass ihn B. nur zum besten hatte

und, seinerseits die Waffenruhe nicht beachtend,

vergebliche Versuche machte, sich doch noch Roms
zu bemachtigen, gab dies B. den erwiinschten Vor-
wand, den Johannes ins Picenische vorriicken zu
lassen. Er verwiistete alles Gothische, was ihm in

den Weg kam, die rOmische ColonenbevOlkerung,
die er schonte , wird ihm gegen die gothischen

Herren, die in dieser Gegend niedergelassen waren,
beigestandcn haben. Schrecken verbreitete die

Niederlage einer gothischen Abteilung, die sich

ihm in den Weg stellte, und als er an Auximum
und Urbinum vorbei gen Ariminum kam, flffiietc

ihm die romische BevOlkerung die Thore , wah-

:

rend die gothische Besatzung nach Ravenna floh;

ja, er konnte sogar mit der KOnigin Matasuntha,
die in Ravenna auf Verrat sann, ein Einverstand-

nis ankntipfen. Das gothische Belagerungsheer
aber brach, nachdem der Waffenstillstand schon

abgelaufen war, im Monat Marz 538 auf die Kunde
hin auf, dass die ROmer das Eigentum der Gothen
verwiisteten, Weib und Kind bedrohten. Auf dem
Riickzuge iiberfiel sie B. nochmals beim Tiber-

iibergange und fiigte ihnen betrachtlichen Schaden <

zu, nachdem die Belagerung Roms ein Jahr und
neun Tage gedauert hatte (Prok. Goth. II 9. 10;

14 menses: Jord. Get. 60, 312; per anni spa-
tium: Jord. Rom. 374. Marcell. Com. 538; annum
unum: Lib. pont. v. Silv. c. 5). Der allzu kuhne
Vorstoss des Johannes war offenbar nicht nach
dem Sinne B.s , dessen Plan nun , da er selbst

wieder zum Angriffe iibergehen konnte. dahin
ging, die Gothen in dem Centrum ihrer Macht und
ihren eigentlichen Sitzen zu umstellen und syste-

!

matisch von alien Seiten zu erdriicken. Diesem
Zwecke diente die Expedition gegen Mailand, die

in demselben Jahre mit Gliick ausgefiihrt wurde.
Ebendeshalb verlangte B. auch von Johannes, dass
er sich mit seinen Kerntruppen auf die Haupt-
macht zurilckziehe; allein Johannes, pochend auf
seine bisherigen Erfolge und auf die ihm ergebenen
Soldaten, gehorchte nicht, und nur die Gardisten
B.s, die in Ariminum waren, folgten dem Befehl
ihres Herrn. Ariminum wurde bald von der gothi-

1

schen Hauptmacht unter Wittiges eingeschlossen,

wahrend B. zu Beginn des Sommers auf der Via
Flaminia nach Wegnahme von Clusium und Tuder
an die adriatische Kiiste zog. Bei Pirmum ver-

einigte er sich mit den 7000 Mann, welche Nar-
ses und der Magister militum per Illyricum Iusti-

nus mit der Flotte herbeigebracht hatten. Die
numerische Starkung des Heeres war sehr betracht-

Pauly-Wisaowa III

lich. Allein bald zeigte sich der Zwiespalt zwi-

schen B., der nichts unternehmen wollte, so lange
ihn das starke Auximum im Riicken bedrohte,

und Narses und der Actionspartei unter den neu
angekommenen Generalen, welche es fur eine

Ehrensache erklarten, den hart bedriingten Johan-
nes in Ariminum zu entsetzen, und dem Kriege
wo mOglich durch einen kraftigen Vorstoss ein

Ende machen wollten. Die letztere Partei siegte,

Ida es B. offenbar nicht' auf eine Kraftprobe an-

kommen lassen wollte. Man liess eine Abteilung
zur Riickendeckung zuriick, wahrend das iibrige

Heer in zwei Abteilungen — Martinus an der

Kiiste, B. und Narses die Berge entlang — und
die Flotte unter Hildiger gegen Ariminum zogen.

Durch diese combinierte Bewegung sahen sich die

Gothen von drei Seiten bedroht, verliessen in eilen-

der Flucht ihr Lager und retteten sich nach Ra-
venna. Johannes war entsetzt, allein dadurch die

1 Einigkeit unter den Feldherren keineswegs her-

gestellt (Prok. Goth. II 11—13. 16. 17). Als B.
Urbinum belagerte, um seinem Plane gemass dem
ihm immer noch gefahrlich erscheinenden Feinde
einen Fuss breit Landes nach dem andern abzu-
gewinnen , verliessen ihn Narses und seine An-
hanger mit 10 000 Mann, um auf eigene Faust
in die Aemilia vorzudringcn, trotzdem sich B. auf
seine kaiserliche Vollmacht berief und es auch an
flehentlichen Bitten nicht fehlen liess. Indes ge-

lang es ihm nach kurzer Belagerung im Decem-
ber, die Stadt einzunehmen; auch Orvieto, jetzt

das siidlichste Bollwerk der Gothen, fiel in seine

Hande, bevor er selbst die Winterquartiere in

Rom nahm und ein Beobachtungscorps in Fir-

mum uberwintern liess (Prok. Goth. II 18—20;
iiber B.s Liberalitat gegen die Kirche Lib. pont.

v. Vig. 2 ; u. a. erbaute er das Xenodoehium in
Via Lata in Rom und das Kloster des hi. Iuve-
nalis in Horta, vgl. Duchesne z. d. St. und
Plainer -Bun sen Beschreib. d. St. Rom HI 3,

193). Im Friihjahr brach B. wieder gegen die

adriatische Kiiste auf und verbrachte sieben Mo-
nate mit 11000 Mann mit der Belagerung von
Auximum, wahrend eine andere Abteilung das
gothische Faesulae, das Ausfallthor von Ravenna
nach Etrurien, belagerte. Wahrend des Marsehes
traf bei ihm die Nachricht ein , dass Mailand,

das von einem Corps der Kaiserlichen besetzt

worden war , von den Gothen wiedererobert und
zerstOrt sei. B. konnte dies mit einigem Recht
dem Ungehorsam der frondierenden Generale zu-

schreiben, die der bedrohten Hauptstadt Nordita-

liens nicht rechtzeitig zu Hiilfe gekommen waren.
Der Bericht B.s bewirkte, dass der Kaiser den
Narses aus Italien abberief. Hatte dies auch eine

unbequeme Schwachung des kaiserlichen Heeres
zur Folge, da die 2000 Heruler sich weigerten,

nach Marses Abgang in Italien zu dienen, so war
doch wenigstens die thatsachlich unterbrochene
Einheit des Obcrbefehls wieder hergestellt (Prok.

a. a. O. II 21—23). Zunachst wurde allcrdings

ein kaiserliches Heer, das bei Ticinum stand, von
einem Schwarme von 100 000 Franken, die unter

KOnig Theodebert einen Pliinderungszug iiber die

Alpen unternommen hatten, iiber den Haufen ge-

rannt; allein das gothische Heer, das die Polinie

verteidigte, erlitt dasselbe Schicksal, und Wit-
tiges wurde durch die Furcht vor einer feind-

8
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lichen Bewegung der Franken nicht minder, als

durch die Furcht yor Johannes davon abgehalten,

von Eavenna aus seinen beiden hart bedrangten

Festungen zu Hiilfe zu kommen. Als nun end-

lich die tapferen Besatzungen von Faesulae und
von Auximum sich ergeben hatten und zam Teil

sogar B.s Heer verstarkten, konnte der Oberfeld-

herr sich zur Belagerung von Ravenna wenden,

da die frankischen Schwarme, ohne ein dauerndes

Besultat erzielt zu haben, in ihre Heimat zuriick- '.

kehrten. Von Norden her bedrohte die Stadt Vi-

talius, der nach Beendignng des dalmatinischen

Krieges heranzog. Das Meer war von der kaiser-

lichen Flotte beherrscht (Herbst 539)
;

Die Gothen

hatten sich schon vor langerer Zeit, um einen

Ausweg aus ihrer bedrangten Lage zu finden, nach

Verbfindeten umgesehen und durch eine Gesandt-

SGhaft dazu beigetragen, dass der PerserkOnig ins

rOmische Gebiet einfiel, so dass es Iustinian wfin-

schenswert erschien, den Frieden ini Westen wie-

!

derherzustellen. Zunachst wurden die seiner Zeit

von Bom aus nach Constantinopel geschickten

und hier lange Zeit zurfickgehaltenen gothischen

Gesandten mit dem Bedeuten nach Italien ent-

lassen, dass bald eine rOmische Gesandtschaft ein-

treffen werde, um Friedensverhandlungen anzu-

kniipfen. B. hatte sie nur gegen Kfickgabe der

lange widerrechtlich festgehaltenen kaiserlichen

Gesandten Athanasios und Petros durch gelassen.

Bald darauf boten die Franken dem Wittiges ein :

Biindnis gegen Uberlassung eines Teils von Ita-

lien an. B. erkannte die Gefahr und bewog die

Gothen, das frankische Biindnis fahren zu lassen

und lieber mit ihm zu unterhandeln, wahrend er Ea-

venna immer mehr bedrangte und die Kornspeicher

in der Stadt
,
angeblich im Einverstandnis mit

der verraterischen KOnigin, in Brand stecken liess,

und wahrend Johannes einen Versuch des Uraias,

von der Lombardei her Eavenna zu entsetzen, ver-

eitelte (Prok. Goth. II 24—28). Schon waren

auch die kaiserlichen Gesandten, Domnicus und
Maximums, eingetroffen : sie waren bereit, im Auf-

trage des Kaisers mit Wittiges auf folgende Be-

dingungen Frieden abzuschliessen : den Gothen soUe

das Land nOrdlich des Po, das thatsaclilich zum
grOssten Teile noch in ihren Handen war, bleiben

;

der Kaiser begniigte sich mit dem iibrigen Italien

und der Halfte des Konigsschatzes als Kriegs-

entschadigung. Die Gothen betrachteten diese Be-

dingungen noch als sehr gunstig. B. aber weigerte

sich auf das entschiedenste , einen solchen Ver-

trag zu unterschreiben, der ein gothisches Eeich

weiterbestehen liess, der ihm den Ruhm, den er

schon in Handen zu haben glaubte
,
genommen

hatte , in Italien ebenso wie in Africa der Bar-

barenherrschaft ein definitives Ende gemacht und
den KOnig als Beweis dafur gefangen nach Con-

stantinopel geftthrt zu haben; der aber auch an-

dererseits, wie B. wohl behaupten konnte, die In-

teressen des Kaisers nicht geniigend wahrte. Er
wagte ein kfihnes Spiel, da es unter seinen Ge-

neralen nicht an solchen fehlte, die behaupteten,

dass er nur im eigenen ehrgeizigen Interesse den
Krieg nicht beenden wolle, dessen schliesslicher

Ausgang, wie sie auf B.s Wunsch zu Protokoll

gaben, nach ihrer Meinung doch sehr zweifelhaft

war und nicht zu einer vollstandigen Vernichtung
der Gothenherrschaft fiihren werde. Fur die Gothen

war natiirlich B. nicht nur der einzige Vertreter

des Kaisers, sondern auch der Mann, in dem sie

die thatsachliche Macht der Romer in Italien ver-

korpert sahen. Mit ihm unterhandelten sie weiter,

und da sie die Ursache ihres eigenen Missge-

schickes in der Unfahigkeit des Wittiges sahen,

der bereit war, seine Krone aufzugeben, aber B.s

PersOnlichkeit die Erfolge der kaiserlichen Waffen

zuschrieben, boten sie ihm insgeheim die Herr-

schaft iiber Gothen und BOmer in ganz Italien an,

wenn er ihnen dagegen Eigentum und Freiheit

garantiere. Diese letztere Bedingung beschwor

B.; daran zu zweifeln, dass er den andern, ihn

selbst betreffenden Teil der Abmachung einhalten

werde, sahen die Gothen keinen Grund. War es

doch schon oft genug vorgekommen, dass ein gluck-

licher General und Sflldnerffihrer seinem Kaiser

die Treue gebrochen hatte, und sogar die Eegel,

dass die Begriinder der romanisch-germanischen

Konigreiche im Dienste des Eeiches gestanden

hatten. Im Friihjahr (oder Winter nach Prokop;

Agnell. c. 63 in mense madeo ist sicherlich falsch.

Marcell. Com. 540. Mar. Avent. 540) des J. 540

fuhr eine rOmische Getreideflotte im Hafen von

Classis ein, wahrend das rOmische Heer in Ea-

venna einzog. B. nahm den Sehatz in Besitz und
hielt Wittiges gefangen ; die Gothen von diesseits

des Po entliess er auf ihren Grundbesitz ; die jen-

seits des Po stationierten gothischen Officiere mit

Ausnahme des Ildebad stellten sich ihm in Ra-

venna zur Verfugung. Darauf machte B. Vorbe-

reitungen, um nach Constantinopel zuriickzukehren,

da ihn der Kaiser ahberufen hatte, wie die einen

sagten , weil B.s Vorgehen bei ihm verdachtigt

worden war, wie andere meinten, nur um ihm

den Oberbefehl im persischen Kriege zu fiber-

tragen. Die Gothen bestiirmten ihn noch einmal,

sein Versprechen wahr zu machen, sahen sich aber

getauscht und stellten nun den Ildebad als KOnig

I an ihre Spitze (Prok. Goth. II 29. 30. Jord. Get.

60, 313, vgl. Lib. pont. v. Vig. 1, wonach B. von

Eavenna iiber Eom nach Constantinopel gereist

ware).

Als B. mit dem GothenkOnige und dessen Frau,

der letzten Amalerin, mit einer grossen Anzahl

gefangener vornehmer Gothen und mit dem KOnigs-

schatze an den Hof seines Kaisers zunickkehrte,

war er der gefeiertste und popularste, durch seinen

Eeichtum und seine Haustruppen der machtigste

t Mann im Staate. Allein diesmal bewilligte Iusti-

nian seinem getreuen Feldherrn den Triumph
nicht. Mochte er auch vielleicht von seiner Treue

uberzeugt sein, so schien B. doch fast schon fiber

das Mass hinausgewachsen zu sein, das einem

Unterthanen im absoluten Staate zukommt (Prok.

Goth. Ill 1). Seine Dienste freilich konnte Iusti-

nian gerade jetzt am wenigsten entbehren, da der

Perserkrieg sehr gefahrliche Dimensionen an-

genommen und der PerserkOnig sogar Antiochia

) eingenommen hatte. Schon war von den Generalen,

die mit B. aus Italien zuriickgekehrt waren, Mar-

tinus nach Daras abgegangen. B. folgte zu Be-

ginn des Friihjahrs 541 (Marcell. Com. zum J. 541;

dazu Nov. lust. 109. Ill) mit Valerianus , der

nach Armenien bestimmt war, und mit seinen

Haustruppen, die jetzt durch die gothischen Capi-

tulanten noch wesentlich verstarkt waren. Seine

erste Arbeit musste die Reorganisation des voll-
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standig desorganisierten mesopotamischen Heeres
sein. Nachdem er auch die Truppen aus der Li-

banonprovinz und den Saracenenffirsten Arethas
an sich gezogen hatte, hielt er in Daras (etwa
im Juni) Kriegsrat und beschloss einen Vorstoss

in das persische Gebiet, da die Armee des Perser-

konigs gerade auf einer Expedition in die Lazica
begriffen war. B. riickte gegen Nisibis vor,

schwenkte aber gegen Siiden ab, um hier in einer

guten Stellung auf einen Angriff der starken Be-
satzung dieser wichtigen Festung zu warten. Ein
Teil der Generale verweigerte den Gehorsam und
Tiickte naher an die Stadt heran, wurde aber fiber-

fallen und, nachdem sie ein Feldzeichen verloren

hatten, nur durch das Einschreiten der Haupt-
macht unter B. und namentlich der gothischen

Garde gerettet. Nach dieser Erfahrung hielt B. sein

Heer fur nngeeignet, um die Belagerung von Ni-
sibis durchzuffihren. Dagegen hielt er sich mit
der Belagerung des Castells Sisauranon, einen

Tagmarsch hinter Nisibis , auf und schickte nur
3ie Saracenen unter Arethas und einen Teil seiner

Garde als Streifpartie weiter vor ins feindliche

Land. Diese Truppen streiften bis jenseits des

Tigris und plunderten weit und breit das unver-

teidigte Land, bis Arethas es fur gut fand, seine

Beute in Sicherheit zu bringen, und sich nicht

wieder mit dem rOmischen Heere vereinigte, wah-
rend die Manner von der Garde auf das falsche

Geriicht vom Nahen eines gfossen feindlichen

Heeres fiber den Euphrat gingen und, vom Haupt-
heere durch grbsse Strecken getrennt , zunachst
als verschollen galten. Dieser Umstand, ferner

die Krankheit, die infolge der Hitze nach der

Einnahme des Castells unter den rOmischen Trup-
pen ausbrach, und die Angst vor einem Einfalle

der Saracenen in die sfidlichen Provinzen des

Eeiches wurden officiell als die Ursachen ange-
geben, welche B. jetzt zu seinem ttberraschenden

und hastigen Eiickzuge nach dem rOmischen Teil

von Mesopotamien bewogen, ohne dass er auch
nur versucht hatte, dem PerserkOnig den Weg zu
verlegen, der auf die Nachricht vom Einfalle B.s

zum Schutze seines Landes herbeieilte (Prok. Pers.

II 14—19). Allein es scheinen in der That ausser

diesen Ursachen und vielleicht auch der Unzuver-
lassigkeit seines Heeres noch andere, rein persOn-

liche Umstande fur B. in Betracht gekommen zu
sein. Der kulturgeschichtlich interessante Sitten-

roman des Mannes B. verflicht sich immer enger
mit den Kriegsannalen jener Zeit, welche den
Naraen des Feldherrn B. unsterblich gemacht
haben. Darfiber kann kein Zweifel bestehen, dass

der machtige Feldherr im eigenen Hause der Sclave

war. Zeitgenossen konnten sich seine blinde Liebe

zu der alteren Antonina nur durch die Einwirkung
Ton Liebestranken erklaren, so gross war die Ge-
walt dieser Frau fiber B., so sehr hatte sie sich

ihm auch unentbehrlich zu machen gewusst. Ehr-

geizig und eine Intrigantin, der am kaiserlichen

Hofe keine andere gewachsen war, stellte sie alle

Kunste ihrer findigen Natur in den Dienst der

Aufgabe, die aussere Stellung, Macht und Reich-

turn ihres Mannes zu heben. Allein dies hinderte

sie nicht, ebenso skrupellos in ihrem Privatleben

ihrem heissen Temperamente nachzugeben und
ihrem eigenen Helden die HOrner aufzusetzen. Ein
unbedeutender Mensch

,
Theodosius, der dem B.,

seinem Adoptivvater, alles verdankte, dessen ein-

zige Leidenschaft das Geld gewesen zu sein und
der selbst vor der gefahrlichen Rolle, die er spielte,

Angst gehabt zu haben scheint, wurde schon in

Africa, vieUeicht sehr gegen seinen Willen, der

glficklichere Concurrent des gefeierten Feldherrn
bei dessen eigenein Weibe. Eine kiihne Luge der

Antonina soil genfigt haben, um B. zu beschwich-

tigen, als er sie in Karthago beinahe in flagranti

10 ertappte. In Sicilien fand sich dann eine Kammer-
frau, die dem B. allerlei ausplauderte , so dass

dieser seinen Nebenbuhler beiseite schaffen wollte.

Allein im eigenen Hause konnte er seinen Willen
nicht durchsetzen. Theodosius erfuhr noch recht-

zeitig von der Sache und machte sich aus dem
Staube. Antonina wusste ihrem Gemahl einzu-

reden, dass sie ein Opfer der Verleumdung ge-

worden sei ; die Kammerfrau musste nun die Ein-
tracht ihrer Herren bfissen ; Theodosius kam zu-

20 ruck, und Photius, der eigene Sohn der Antonina
aus einer frfiheren Ehe, musste fort, weil er zu
seinem Stiefvater hielt und sich mit dem Gelieb-

ten der Mutter nicht vertrug. Constantinus aber,

einer der tfichtigsten Feldherren B.s in Italien,

musste dafur bfissen, dass er gemeint hatte, B.
hatte besser gethan, sich an seiner untreuen Gat-

tin, als an deren Geliebtem zu rachen. Er liess

sich freilich wahrend der Belagerung von Rom
eine schwere Insubordination zu Schulden kommen,

30 allein keine solche, die man nach damaligen Be-
griffen bei einem vornehmen Generale mit dem
Tode bestraft hatte; er wurde in Gewahrsam ge-

nommen und dann im Gefangnis aus dem Leben
geschafft. Dass Prokop sogar in seiner officiellen

Geschichte (Prok. Goth. II 8 p. 181) diese Hand-
lung B.s ausdriieklich tadelt, spricht dafilr, dass

die Darstellung seiner Geheimgeschichte, in wel-

cher der Tod des Constantinus den Banken der

Antonina zugeschrieben wird, auf Wabrheit be-

40 ruht. Als Theodosius nun mit B. und Antonina
nach Constantinopel zuriickgekehrt war, scheint

er den Scandal gefttrchtet zu haben, den sein Ver-

haltnis zu Antonina, die in dieser Beziehung
durchaus nicht vorsichtig war, am Hofe erregen

musste, und die Folgen, die fur ihn daraus ent-

stehen konnten; so floh er in ein Kloster nach
Ephesus. Allein die Klagen der Antonina brach-

ten es dahin, dass B. selbst das Kaiserpaar um
die Efickberufung des Theodosius bat. Und erst

50 als B. gegen die Perser aufgebrochen war und
ihn Antonina gegen ihre Gewohnheit nicht be-

gleitete, kam er unter dem Einflusse des Photius

so weit zur Besinnung, dass er den Photius mit
der Beseitigung des Theodosius beauftragte und
ihm die heiSgsten Eide schwur, dass er ihn gegen
die Folgen seiner Handlungen schutzen werde.

Indes war Theodosius wieder zeitweilig zu Anto-

nina nach Constantinopel znruckgekehrt und An
tonina hatte weiter intrigiert, indem sie den poli-

60 tischen und persOnlichen Feind ihres Mannes und
ihrer eigenen Machtstellung, den Praefectus prae-

torio Johannes, auf listige und wenig ehrenvolle,

aber damals nicht gerade ungewohnliche Weise
anschwarzte und zu Fall brachte, wodurch sie

sich zugleich die unauslOschliche Dankbarkeit der

Kaiserin Theodora errang. Der Palast des Ge-
sturzten wurde zur Belohnung dem B. geschenkt

(Prok. Pers. I 25. Marc. Com. zum J. 544). Nun
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entliess sie ihren Geliebten nach Ephesus und
eilte gen Mesopotamien in das Feldlager ihres

Mannes. Auf die Nachricht von ihrem Heran-
nahen ordnete B, , der thatsachlich den ganzen
Feldzug nicht mit gewohntem Eifer gefuhrt hatte,

sehleunig den Riickzug an und traf sie schon auf
rOmischem Gebiete. B. nahm alle Energie, deren
er fahig war, zusammen und Melt sein untreues
Weib in engem Gewahrsam, konnte es aber doch
nicht libers Herz bringen, sie zu toten, so oft er

aucb daran gedacht haben mag. Photius aber
eilte nach Epbesus, brachte den Theodosius (und
dessen Schatze) in seine Gewalt und verbarg ihn
in Cilicien vor den Augen der Menschen. Allein

die Kaiserin wachte iiber das Heil ihrer Freundin.
Sie befreite die Antonina. indem sie B. nach Con-
stantinopel berief, warf den Photius und einige

von dessen Genossen ins Gefangnis und brachte
auch den Theodosius (der fibrigens bald darauf
starb) wieder in die Arme seiner Freundin. Wir

'

hOren nichts davon, dass B. Schritte zu Gunsten
des Photius unternommen hatte, ebensowenig aber
davon, dass man gegen seine Person vorgegangen
ware : es lag dies nicht im Interesse der Antonina,
und er besass offenbar auch noch in zu hohem
Grade das Vertrauen des Kaisers. Im folgenden
Jahre (542) frnden wir ihn wieder als HOchst-
commandierenden im Perserkriege (Prok. Anekd.
1—3). Chosroes hatte den Euphrat uberschritten

und war abermals in rOmisches Gebiet einge- S

fallen, fand in der Euphratprovinz keinen Wider-
stand, da sich die schwachen rOmischen Abtei-

lungen in die festen Platze gefliichtet hatten und
bedrohte Palaestina mit einem Einfalle. B. kam
mit geringer Begleitung in der kaiserlichen Eil-

post herbei und sammelte bei Europos mOglichst
viele von den zerstreuten Streitkraften um sich.

Trotzdem war er viel zu schwach, um dem star-

ken Perserheere in offenem Felde Widerstand
leisten zu kOnnen. Allein Chosroes scheint ilber A

die Verhaltnisse im rOmischen Heere schlecht unter-

richtet, dazu von B. getauscht worden zu sein;

auch der Name B.s hatte bei den Feinden des

rOmischen Keiches einen gefahriichen Klang. Kurz,
der PerserkOnig entschloss sich, iih#r den Euphrat
zuruckzugehen aus Angst, dass ihm B. den Riick-

zug abschneiden kOnnte, und liess sich sogar auf
Friedensunterhandlungen ein, ohne sich freilich

dadurch abhalten zu lassen
,

die rOmische Stadt
Callinicum zn zerstOren. Vielleicht ist es unge- 5

recht, wenn man B. einen Vorwurf daraus machte,
dass er dies geschehen liess. Hatte er doch die

Ungeschicklichkeit des Gegners auf das beste aus-

genutzt, um ihn aus den bedrohten rornischen

Provinzen herauszumanOvrieren ; allein glanzende
Waffenerfolge waren freilich in diesem Feldzuge
nicht zu verzeichnen (Prok. Pers. II 20. 21 ; Anekd.
3 p. 29. lord. Pom. 377). Als er nach Constan-
tinopel zuriiekgekehrt war, schien sein Stern vol-

lends im ErlOschen zu sein. Er wurde denunciert, 6

dass er wahrend der schweren Krankbeit, die

Iustinian damals durchzumachen hatte, als eine

schwere Epidemie alle Lander am Mittelmeere
heimsuchte, sich mit anderen Generalen dahin gc-

aussert habe, dass das Heer einen Nachfolger, der

in Constantinopel aufgestellt werden wurde, nicht
anerkennen werde. Es scheint, dass Theodora in

dieser Ausserung hauptsachlich eine Beleidigung
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ihrer Person erblickte, ganz abgesehen davon,
dass es in jener Zeit schon als Majestatsverbrechen
gedeutet werden konnte, wenn iiberhaupt vom
Tode des Herrschers gesprochen wurde. Theodora
begniigte sich aber damit, B. sein Commando
nehmen zu lassen, sein VermOgen zum grossen
Teil einzuziehen und ihn dadurch ohnmacntig zu
machen, dass sie seine Garde, die Hauptstiitze

seiner Macht, an verschiedene Generate und Hof-
Olinge verteilte. B. war in Ungnade, und der
Neid, der sich gegen ihn angesammelt hatte, und
der ganze ,Byzantinismus' der Hofgesellschaft zeigte
sich darin, dass ihn, den Gestiirzten, jetzt alle

mieden, die sich frllher seine Freunde genannt
hatten. Aber auch B. selbst scheint keine An-
wandlung von EmpOrung gefiihlt, sondern sich

zitternd und ergeben in sein Schicksal gefiigt zu
haben. Als sich aber die Herrscher eines Teils
seines Reichtums bemachtigt und sich wohl auch

D von seiner vollstandigen politischen Ungefahrlich-
keit genflgend iiberzeugt hatten, nahmen sie ihn
wieder in Gnaden auf unter der Bedingung, dass
er sich mit seiner Gemahlin versOhne. Seine ein-

zige Tochter Johannina wurde mit einem Enkel
der Kaiserin verlobt. Und B. widmete abermals
dem Kaiser seine Dienste, er wurde zum Ober-
stallmeister ernannt und mit der Aufgabe betraut,

die fast verlorene kaiserliche Herrschaft in Italien

wieder herzustellen (Prok. Anekd. 4. Marcell. Com.
) zum J. 545).

Nach B.s Abgang aus Italien hatte es sich

gezeigt, dass die gothische Macht noch keineswegs
vernichtet war. Die Go then jenseits des Po
wollten sich nicht unterwerfen und wablten sich

KOnige, wahrend die byzantinischen Generate das
Land auspressten und die Armee durch Disciplin-

losigkeit und das chronische Ausbleiben des Sol-

des desorganisiert wurde. Totilas, der neu ge-
wahlte GothenkOnig, schlug sic in zwei Schlachten

) dermassen, dass die Kaiserlichen das flache Land
preisgaben und sich in die Festungen zuriickzogen.

Sein Heer schwoll an durch die Masse der Un-
zufriedenen, und mit geschickter Politik wusste er

die italienische BevOlkerung gegen ihre rornischen

Grundherren auszuspielen und auf seine Seite her-

iiberzuziehen. Schon hatte er Neapcl genommen
und bedrohte Rom. Im Suden Italiens hielt sich

mit Miihe in Hydruntum eine kaiserliche Be-

satzung, und auch die festen Platze in der Nahe
von Ravenna wurden bedrangt. B. aber kam nun
(544), abermals zum Generalissimus ernannt, aber
ohne seine Garde, ohne sein Veteranenheer, das
zum Teil im persischen Feldzug verwendet wurde,
und sollte helfen. Es scheint, dass ihm Iustinian
gar keine Truppen (ausser den schon in Italien

befindlichen) zur Verfugung stellte , und dass er

sogar die 4000 Rekruten, die er in Thrakien im
Verein mit Vitalius, dem Magister militum per
Illyricum, anwarb, auf eigene Kosten anwerben
und erhalten musste (Prok. Anekd. 4 p. 35; Goth.
Ill 10. Jord. Rom. 380). Zunachst wagte sich

B. gar nicht nach Italien ; von Salona aus sen-

dete er zu Schiff eine Abteilung, der es zwar ge-

lang, Proviant fur ein Jahr nach Hydrunt zu
schaffen und die erschflpfte Besatzung abzulOsen,
der aber bei einer Streifung von den Gothen nicht
unbetrachtliche Verluste beigebracht wurden. Von
Salona rahr B. nach Pola, wo er langere Zeit ver-
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weilte , offenbar um seine Mannschaft ungestOrt

einexercieren zu kOnnen, und von hier erst nach

Ravenna. Allein hier musste er bald einsehen,

dass er mit seinen Mitteln nichts ausrichten konnte.

Die Steuern aus Italien, auf die er allein ange-

wiesen war, gingen natiirlich nicht ein. Das
Heer, das er vor wenigen Jahren zum Siege ge-

fuhrt hatte, war durchaus unzuverlassig geworden;

die illyrischen Truppen, die schon lange ohne Sold

waren, machten sich bei Gelegenheit einer Expe-

1

dition gegen Bononia aus dem Staube, als sie von

einem Barbareneinfalle in ihre Heimat hOrten;

die Aufforderung B.s an alle Abgefallenen und
Uberlaufer, deren Zahl Legion war, sich wieder

den kaiserlichen Waffen anzuschliessen, blieb ganz

wirkungslos. Ein Versuch, das wichtige Auxi-

mum zu befreien, missgliickte. Nur Pisaurum

vermochte B. wieder besetzen und befestigen zu

lassen, um nicht Ravenna den directen Angriffen

der Gothen auszusetzen. Es zeigte sich die Wir- 5

knng der vorsichtigen Massregel des Totilas, der

die Festungen, die er genommen hatte, regel-

massig schleifen liess, so dass es den Kaiserlichen

an Stiitzpunkten fur ihre Operationen fehlte (Prok.

Goth. IH 10. 11. Jord. Rom. 380). B. sendete

den Johannes, seinen langjahrigen Gegner, nach

Constantinopel mit der Bitte um wirksame Unter-

stutzung und schilderte dem Kaiser brieflich die

elende Lage der Provinz und des Heeres; er ver-

langte seine Garde zuriick und andere Hiilfstrup- i

pen und Geld. Namentlich als Herodian — an-

geblich weil B. von ihm wegen seiner bisherigen

Amtsfuhrung Rechenschaft verlangt hatte (Prok.

Goth. Ill 12; Anekd. 5 p. 37) — Spoleto iiber-

geben und die Gothen auch Assisi in ihre Gewalt

bekommen hatten und von den wichtigeren Platzen

im Appennin nur noch Perugia sich fur die Romer
hielt, wurde es B. ganz klar, dass er von Ravenna

aus auf den Gang des Krieges iiberhaupt nicht

einwirken und insbesondere Rom, das von Totilas

belagert wurde, nicht retten konnte. Er liess den

Iustinus zum Schutze von Ravenna zuriick, segelte

nach Dyrrhachion (545), von wo aus er nochmals

den Kaiser dringend um Hiilfe bat. Es stiessen

denn auch in der That Truppen unter Johannes

und Isaak zu ihm, wahrend die herulischen Hiilfs-

truppen unter Narses auf dem Marsche zOgerten

und dann durch einen Slaveneinfall von der Ver-

einigung mit B. abgehalten wurden. Auch dies

Kriegsjahr blieb fur die Kaiserlichen vollstandig

ergebnislos. Denn weder der Versuch einer kleinen,

von B. nach Porto detachierten Abteilung, im
Vereine mit dem Befehlshaber von Porto, Inno-

centius, Rom Luft zu machen, noch der Ver-

such des Vigilius, von Sicilien aus iiber Ostia

Getreide nach Rom zu schaffen, gelang. Indes

scheint sich der alte Hader der Feldherrn, der

jeden einheitlichen Kriegsplan vereitelte, in Dyr-

rhachion emeuert zu haben (Prok. Goth, in 12.

13. 15. Jord. Rom. 380). B. segelte im J. 546

iiber Hydruntum. wo die Gothen die Belagerung

aufhoben, weiter nach Porto, da er es fur das

wichtigste hielt, Rom nicht in die Gewalt der

Feinde fallen zu lassen, wahrend Johannes von

Calabrien durch Campanien gegen Rom vor-

dringen sollte. Dieser hielt sich aber in Stid-

italien mit der Unterwerfung Calabriens und Apu-

liens auf, wo sich keine starken gothischen Heere

befanden, und wagte nicht oder wollte nicht den

Angriff gegen das Hauptheer vor Rom versuchen.

B. harrte vergebens. Da entschloss er sich, einen

verzweifelten Versuch zu machen, die Stadt, deren

BevOlkerung ausgehungert war, wahrend der Com-

mandant Bessas das aufgespeicherte Getreide nur

um Wucherpreise verkaufte, mit Proviant zu ver-

sehen. Bessas war nicht dazu zu bewegen, die

Action von Rom aus zu unterstiitzen. B. setzte

sich mit seinen getreidebeladenen Schlachtschiffen

in Bewegung, am rechten Tiberufer von seinem

Fussvolke begleitet. Der Angriff richtete sich

gegen die Sperrkette und" die Sperrbriicke, welche

die Gothen iiber den Fluss gelegt hatten. Schon

war von einem schwimmenden Turme, den B. vor-

bereitet hatte, aus der gothische Wachturm am
rechten Tiberufer in Brand gesteckt worden, und
es schien, dass das kuhne Unternehmen gelingen

wurde. Da brach Isaak, der mit den Reserve-

truppen zum Schutze der Riickzugslinie und zum
Schutze der Antonina in Porto zuriickgelassen

war, gegen den ausdriicklichen Befehl B.s auf ein

falsches Geriicht hin aus seiner Reserve hervor

und iiberflel das gothische Lager am linken Tiber-

ufer. Die Gothen flohen zuerst, kehrten aber bald

zuriick und richteten unter den Kaiserlichen, die

ohne jede Vorsicht das Lager zu pliindern be-

gonnen hatten, ein Blutbad an und nahmen sogar

Isaak gefangen. Als B. nun hOrte, dass Isaak
i gefangen sei, verlor er jede Geistesgegenwart, sah

schon in Gedanken Porto von den Gothen genom-

men, sein Weib gefangen, seine Riickzugstime ab-

geschnitten. Eiligst kehrte er um, um zu retten,

was noch zu retten war. Nach Porto zuriiekge-

kehrt sah er, dass seine Furcht unbegrtindet ge-

wesen war. Von nun an unternahm er keinen

Versuch mehr, um Rom zu ontsetzen ; selbst fieber-

krank musste er mit seiner geringfugigen Trup-

penmacht von Porto aus den unausweichlichen

)Fall von Rom beobachten (Prok. Goth. HI 18.

19; in das J. 546 gehort auch der Brief des Vi-

gilius, Jaff^-K. 918 = Mansi IX 46, in dem B.

erwahnt wird). Die Wiedergewinnung Roms durch

die Gothen (December 546) war fur Totilas ein

glanzender Erfolg. Er suchte diesen Moment zu

benutzen , um durch Gesandte in Constantinopel

Friedensunterhandlungen anzukniipfen. Allein Iu-

stinian wies ihn an seinen Generalissimus B. Dass

nun in der That zwischen Porto und Rom Ver-

) handlungen iiber den Frieden gepflogen worden

waren, berichten unsere Quellen nicht. Man konnte

aber geneigt sein, dies anzunehmen, um die weitere

Entwicklung zu verstehen. Es ist sehr wahrschein-

lich , dass B. in seiner Zahigkeit , auch falls er

die Vollmacht hatte, auch jetzt noch nicht ge-

neigt war, einen Fuss breit Landes den Gothen zu

uberlassen, und dass er den Totilas durch Unter-

handlungen hinzuhalten suchte. Schon dem Kaiser

gegeniiber hatte Totilas gedroht, dass er, falls

Oihm kein Vertrag zugestanden wurde, Rom dem
Erdboden gleich machen und gegen die Senatoren

vorgehen werde, die sich in seiner Gewalt befan-

den. B. setzte es nun bei Totilas durch, dass er

von seinem angeblichen Vorhaben abstand, ver-

mutlich indem er dies als Vorbedingung fur jede

Verhandlung bezeichnete. MOglich auch, dass

Totilas nicht daran dachte, dass ihm durch das

Fortbestehen von Rom in der nachsten Zeit Ge-
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fahr erwachsen konnte — jedenfalls aber haben
derartige Erwagungen und nicht romantische Sen-
timentalitat den Realpolitiker Totilas dazu ge-

bracht, Rom bestehen zu lassen. Er begniigte
sich damit, etwa den dritten Teil der Umfassungs-
mauer niederzulegen, und liess zur Bewachung B.s
den grOssten Teil seiner Truppen in der Niihe von
Eom zuriick, wahrend er selbst sich nach Siid-

italien gegen Johannes wendete (Prok. Goth. Ill

22). Eine Eeeognoseierung, die B. mit 1000 Mann
gegen Rom unternahm, fiihrte zwar zu einem
gliicklichen Gefechte mit den Gothen, aber sonst
zu keinem Resultate (Prok. a. 0. Ill 23 p. 375).
Erst als Totilas, viellcicht um einen Schlag gegen
Ravenna auszufiihren, seine Truppen aus der Cam-
pagna weggezogen hatte, konnte B. nach Hinter-
lassung eines schwachen Postens in Porto in die

veredete Stadt einziehen (547, etwa Februar).
Rasch verproviantierte er sie zu Schiffe auf dem
Tiber und zog die in der Dmgebung zerstreute

'

Bev&lkerung herein. Die Mauern wurden, so gut
es in der Eile ging, notdiirftig wiederaufgebaut

;

sie hatten noch keine Thore, als Totilas auf die

Nachricht von B.s kuhnem Streiehe nach 25 Tagen— schwerlich mit seiner gesamten Macht— heran-
ruckte. Im Laufe von wenigen Tagen versuchte
er dreimal die Stadt zu erstiirmen; allein ver-

gebens; die Truppen B.s schlugen sich vortreff-

lich, und die Gothen wurden blutig abgewiesen.
Totilas sah sich um die Frucht seiner jahrelangen S

Bemiihungen gebracht und fuhlte sich zu schwach,
um Rom jetzt wiederzugewinnen. Er begniigte

sich damit, die Tiberbriicken (mit Ausnahme des
Ponte Molle, der in der Gewalt B.s gewesen zu
sein scheint) abzubrechen und sich in Tibur, dessen
Befestigungen er wiederherstellen liess, festzu-

setzen (Prok. Goth. Ill 24. lord. Rom. 381. Mar-
cell. Com. 547). Allein trotz alledem war die

Lage der Kaiserlichen in Italien, die durchaus in

die Defensive gedrangt waren, die in getrennten4
kleinen Abteilungen operierten und gerade damals
auch in Siiditalien Verluste erlitten, unhaltbar.
Auf B.s dringende Vorstellungen entschloss sich
endlich der Kaiser, Verstarkungen zu schicken,
freilich in durchaus ungeniigendem Ausmasse.
Einige wenige Abteilungen vereinigten sich mit
Johannes in Siiditalien; das Gros unter dem Ma-
gister militum per Armeniam Valerianus hielt sich
an der griechischen Kiiste und wollte vor dem
Frtihjahr nicht iibersetzen. Da an einen Entsatz 5

von Rom nicht zu denken war, erging an B. der
kaiserliche Befehl, sich mit den iibrigen Truppen
in Calabrien zu vereinigen und von hier aus die
Offensive zu ergreifen ; es wurde also offenbar B.s
Feldzugsplan, der auf ahnlichen Voraussetzungen
aufgebaut war, wie bei der ersten Eroberung Ita-

liens, in Constantinopel nicht gebilligt. B. nahm
ansgewahlte 700 Reiter und 200 Fusssoldaten mit
sich, liess den iibrigen Teil seiner Armee unter
Konon in Rom und schiffte sich ein. Da ihn die 6
Winterstiirme verhinderten, wie es in seiner Ab-
sicht lag, bis nach Tarent zu gelangen, landete
er in Kroton. Hierher sollte Johannes nun kommen,
um sich mit B. zu vereinigen. Als aber B.s Truppen
in der Nahe von Ruscia von Totilas geschlagen
wurden, gab B. auch diesen Plan auf und segelte
nach Messana zuriick (Winter 548. Prok. Goth. Ill
27. 28. Marcell. Com. 548. lord. Rom. 381). Erst

im Fruhjahr , nachdem der Kaiser 2000 Fusssol-
daten zur Verstarkung und einen dringenden Be-
fehl an B. hatte abgehen lassen, vereinigten sich
endlich Valerianus und B. in Hydruntum. Um
Mittsommer entschlossen sich die Feldherren end-
lich zu einer gemeinsamen Unternehmung zum
Entsatze des von Totilas hart bedrangten Ruscia

;

allein ein erster Versuch scheiterte an den wid-
rigen Winden, ein zweiter an der Entschlossen-

0 heit des Totilas, der seine Truppen an der Kiiste

aufstellte, um die Landung zu verhindern. Die
Feldherren zogen sich nach Kroton zuriick und
beschlossen , nun wieder getrennt zu operieren

;

B.behielt sich abermals die Operationen zur Unter

-

stiitzung von Rom vor, wo die meuternden Sol-
daten ihren Befehlshaber Konon niedergemacht
hatten. Bevor er indes diese neue Expedition
unternahm, wurde er nach Constantinopel znruck-
berufen. Er hatte namlich die Antonina mit der

3 Bitte um Verstarkungen an den Hof geschiekt,
und als in diesem Jahre die Kaiserin Theodora
gestorben war, setzte Antonina wenigstens die
Abberufung ihres Mannes aus Italien durch, der
unter diesen Umstanden an einer gliicklichen Be-
endigung des- Krieges verzweifelte. Er kehrte
diesmal nicht als Sieger zuriick, und es wurden
wegen seiner Kriegfiihrung gegen ihn schwere
Vorwiirfe erhoben. Allein die Hauptschuld fiir

seinen Misserfolg wird man in den Verhaltnissen
)sehen diirfen: in der Desorganisation des italie-

nischen Heeres und der vollstandigen Verande-
rung" der politischen Lage ; in dem Geldmangel,
der ihn dazu zwang, die ohnedies, schwer herge-
nommenen Provinzen nach byzantinischer Art mit
Steuern zu belasten , was ibm den Vorwurf der
Habsucht eintrug ; schliesslich in dem Mangel an
Subordination der Generate, namentlich des Johan-
nes und seiner Partei, die, wie es scheint, sich
in Opposition zur Kaiserin und damit auch gegen

1 den Einfluss der Antonina stellte und nach dem
Tode der Kaiserin durch die Abberufung B.s und
die folgenden Ereignisse die Oberhand bekam
(Prok. Goth. Ill 30 ; Anekd. 5. lord. Rom. 381).
Wie sehr aber auch jetzt noch B. als Stutze des
Thrones angesehen wurde, geht daraus hervor,
dass eine VerschwOrung zum Sturze des Kaisers,
die kurze Zeit vor B.s Ankunft in Constantinopel
entdeckt und vereitelt wurde, zugleich den Zweck
hatte, B. aus der Welt zu schaffen (Prok. Goth.
III 31. 32).

Die folgenden Jahre verbrachte B. ruhig in

Constantinopel, im Genusse seiner Ehren und
Reichtumer, nach Prokops Aussage unbedingt
seinem Ansehen nach der erste Mann im Staate,
als Magister militum per Orientem , dann auch
in der Vertrauensstellung eines Commandanten
der kaiserlichen Leibgarde (Comes domesticorum),
aber politisch und militarisch, wie es scheint,
vollstandig annulliert (Prok. Goth. Ill 35 p. 427.
IV 21 p. 569 B. ; seine Thaten waren in den
Mosaiken des von Iustinian neu erbauten Palastes
verherrlicht : Prok. de aedif. 1 10; seine vergoldete
Statue wird erwahnt vom Anon, de antiq. Cpol.
bei B anduri Imper. Orientale I 3 p. 7. 95). Das
letzte Decennium von Iustinians Regierung ver-

floss ohne grosse Expeditionen, wie sie den Beginn
seiner Regierung gckennzeichnet hatten. Schwer
lastete auch jetzt der Steuerdruck auf den Unter-
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thanen, allein die Armeen wurden vernachlassigt,

und der alte Kaiser zog es vor, den Frieden seines

Reiches von den unruhigen Nachbarn zu erkaufen.

Als nun im Marz des J. 559 hunnische Scharen
unter Zabergan iiber den Balkan vordrangen, fan-

den sie nirgends Widerstand. Wahrend ein Teil

verheerend und pliindernd gegen die thrakische

Chersonnes vorging, zog Zabergan selbst mit

7000 Mann gegen die langen Mauern, fand diese

unbesetzt und konnte sein Lager bei Melantias 1

am Athyras, nur 140 Stadien von Constantinopel

entfernt, aufschlagen. Der Schrecken, den die

fliichtenden Bauern in Constantinopel verbreiteten,

war gross, schon wurden auch die Kirchenschatze

aus der Umgegend nach Constantinopel gerettet.

Jetzt forderte der Kaiser B. auf, die Feinde zu-

viickzuweisen. B. konnte sich nur auf etwa 300

Veteranen verlassen, die wahrscheinlich zu seiner

Garde gehorten. Die Palasttruppen waren ganz

unbrauchbar,. da die Stellen in diesem Corps in 2

der letzten Zeit als Pfriinden vergeben worden

waren. Eine ungeordnete Menge aus Stadt und

Land hot dem gefeierten Feldherrn ihre Dienste

an, konnte aber natiirlich nur mit Vorsicht ver-

wendet werden. Nachdem die Mauern von Con-

stantinopel besetzt worden waren, machte B. seine

Truppen beritten, zog eiligst vor die Stadt und

schlug iv Xhrov tcw/ty ein festes Lager. Er ver-

suchte die Feinde iiber die Geringfiigigkeit seiner

Truppenmacht zu t&uschen ; als aber 2000 Hunnen 1

angriffen, widerstand er selbst im Handgemenge

mit einem Teile seiner Kerntruppen tapfer, wah-

rend er die iibrigen Veteranen seitwarts von der

feindlichen Angriffslinie in Hinterhalte legte. Als

diese hervorbrachen und zugleich die Hauptmasse

der Truppen B.s sich zeigte. mehr um zu demon-

strieren, als um zu kampfen, gerieten die Hunnen

in Verwirrung, eilten mit Hinterlassung von 400

Toten in wilder Flucht in ihr Lager zuriick,

brachen sogar das Lager ab und zogen jenseits <

der langen Mauern zuriick. Dass B., der durch

seinen Mut und seine Entschlossenheit Constan-

tinopel gerettet zu haben schien, als alles den

Kopf verloren hatte, von der Bevolkerung iiber-

schwenglich gefeiert wurde, ist natiirlich, obwohl

man mit Fug bezweifeln darf, ob Constantinopel

selbst auch nur einen Augenblick in wirklicher

Gefahr war. Indes contrastierte mit der Offent-

lichen Meinung das Verhalten des Kaisers , der

den B. nicht nur zuriickberief , als man dachte,

dass er noch seinen Sieg hatte verfolgen kflnnen,

sondern dem Retter seines Thrones aus Argwohn
auch keinerlei officielle Ehren zu teil werden liess

(Agath. V 15—20. Theophan. zum J. 6051. Vict.

Tonn. zum J. 559 ;
vgl. Malal. p. 490 B.). Ver-

mutlich hat sich unter diesen Umstanden von vorn-

herein der Verdacht auch gegen B. gewendet, als

im November des J. 562 eine Verschworung gegen

das Leben des Kaisers entdeckt wurde. Einer der

Verschworenen gab auf der Folter an, dass auch

einige Freunde und Bedienstete B.s von der Ver-

schwfirung gewusst hatten, und als diese verhaftet

warden, denuncierten sie vor dem Stadtpraefecten

Prokop, der die Untersuchung fiihrte, auch den

B. selbst. Am 5. December wurden diese Aus-

sagen in einer feierlichen Staatsratssitzung unter

Vorsitz des Kaisers verlesen und B. , der selbst

zugegen war, flel in Ungnade; seine Ehrenstel-

lungen und seine Garde wurden ihm genommen,

er wurde in seinem Palast in Haft gehalten, da

eine nochmalige Folterung der Angeber dasselbe

Resultat ergab (Malal'. p. 493ff. Theophan. zum
J. 6055). Allein schon am 19. Juli des folgenden

Jahres (563), nachdem der Praefect Prokop kurz

vorher gestiirzt worden war, wurde B. in alle

Amter und Wurden wieder eingesetzt (Theophan.

zum J. 6055 p. 370 B.). Im Marz des J. 565 ist

er in Constantinopel gestorben, sein VermOgen

fiel an den Fiscus (Theophan. zum J. 6057 p. 371 B.).

Des beriihmten Feldherrn Leben wurde den Epi-

gonen zur Legende und ausgeschmiickt zu einem

lehrhaften Beispiele der Wandelbarkeit des Schick-

sales und der Fiirstengunst ; diese Sagenbildung

wurde dadurch erleichtert, dass Prokops Werk
vor B.s Tode abbricht und der Phantasie zur Aus-

schmuckung der letzten Lebensjahre des Feld-

herrn freien Spielraum lasst. In das Gebiet der

i Fabel ist die Erzahlung zu verweisen , dass B
auf Befehl des Kaisers geblendet wurde und durch

Erbetteln milder Gaben sein Leben fristen musste.

Diese Anekdote geht nur auf die Autoritaten des

Tzetzes (Chiliad. Ill 334ff.) und des Anonymus

de antiquitatibus Constantinopol. zuriick (bei B an-

duri Imp. Or. I 3 p. 7; derselbe Autor bringt

an einer anderen Stelle die Version, dass die An-

tonina ihren Gatten iiberlebt und die Kirche des

hi. Procop erbaut habe).

I Die Gestalt B.s stand durch Decennien im

Mittelpunkte der Interessen seiner Zeitgenossen,

und durch den gunstigen Zufall, dass Prokops

Werke seine Thaten erzahlen und uns erhalten

sind, ist B. auch fiir uns die VerkOrperung einer

ganzen Zeitepoche geworden ; leicht sind wir des-

halb geneigt, die Bedeutung seiner PersOnlichkeit

zu iiberschatzen. B. war aber nicht der Urheber,

sondern nur eines der Werkzeuge der ins Grosse

gehenden iustinianischen Reichspolitik, die freilich

) mit dem namentlich dem reichsangehorigen Germa-

nen tief eingewurzelten Respect vor dem rOmischen

Reiche wohl zusammenstimmte ; er war nur das

allerdings vortreffliche Schwert, das Iustinian sehr

geschickt ausgewahlt hatte, um seine Schlachten

zu schlagen. Er war vertraut genug mit den

politischen Pliinen des Kaisers, um sie strategisch

mit der ihm eigenen Zuhigkeit durchfuhren zu

konnen, hat aber niemals eigene Politik gemacht,

die seinem Gesichtskreise und wahrscheinlich auch

3 seinem Bildungsgange ganz feme lag. Wepn die

Diplomatic in den Gang des Krieges eingriff und

der Feldherr Diplomat sein musste, wendete er

den Barbaren gegeniiber dieselben Kriegslisten

an, die er als Feldherr anzuwenden gewChnt war,

und sie waren ihm immer nur ein Mittel zur

Durchfuhrung seiner strategischen Plane. Er hat

wohl zu organisieren verstanden, aber nur fiir

den Zweck des Krieges, und dauernde politische

Organisationen sind nicht an seinen Namen ge-

0 kniipft. Gerade ein solches Werkzeug brauchte

Iustinian; denn es war sicherlich nicht minder,

als das personliche Treuverhaltnis zum Kaiser,

der vollstandige Mangel an eigenen politischen

Conceptionen, welche in B. niemals auch nur den

Gedanken aufkommen liessen, dass er etwas ande-

res sein konnte, als ein Unterthan des Kaisers.

,Ich dien'
1 war auch sein Wahlspruch; zieht man

dies in Rechnung, so kann es nicht mehr wunder-
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bar erscheinen, mit welcher Ergebenheit er die
schandlichsten Demiitigungen ertrug, in einer Zeit
des organisierten Servilismus, der nur in der Re-
volte sein natfirliches Correlat fand. B. war mit
Leib und Seele Soldat. In manchem Gefechte
bat er selbst tapfer mitgefoohten und sich selbst
mitten in die Gefahr begeben. Mochte schon dies
ihm die Gunst des gemeinen Soldaten erringen,
so bat seine Freigebigkeit den Soldaten gegen-
iiber seine Beliebtheit noch wesentlich gesteigert.
Diese personliche Anhanglichkeit an den Feld-
herrn und Aussicht auf materiellen Erfolg bielt
aber allein die zusammengewiirfelten Heere jener
Tage zusammen, die an der Sache, fur die sie
kampften, nicht das geringste Interesse batten.
Dieselben Moments ermOglichten es B., sich die
Garde zn schaffen, auf der seine Hauptmacht be
ruhte, deren Tlichtigkeit und Brauchbarkeit bis-
her unerreicht war und auf deren Zuverlassigkeit
hauptsachlich die Disciplin beruhte, die B. in fur {

damalige Verbaltnisse anerkennenswerter Weise
aufrecht zu erhalten suchte. Er wusste seine
Truppen so auszubilden, dass sie widerstands-
kraftig und vor allem schnell beweglich waren;
deshalb bevorzugte cr ganz besonders und in noch
hoherem Masse, als dies uberhaupt im rOmischen
Heere geschah, die Eeiterei. Denn durch scbnelle
Beweglichkeit und gute Ausbildung musste ersetzt
werden, was den Barbaren gegeniiber an Masse
fehlte. Die Aufgabe des Feldherm war unter3
diesen Verhaltnissen besonders compliciert, da es
seine Hauptaufgabe war, die Stellungen und Com-
binationen ausfindig zu machen, in denen die Vor-
ziige der eigenen Truppen nicht nur zur Geltung
kommen konnten, sondern auch von der Masse
der Feinde nicht erdruckt wurden ; da er bestandig
in die Notwendigkeit versetzt wurde, seine Trup-
pen zu zersplittern , um alien Aufgaben gerecht
zu werden, und doch eine rasche Verbindung immer
aufrechtzuerhalten. Mit denselben Umstanden 4'

hangt es zusammen, dass die Verwendung der
Specialwaffen der verscbiedenen foederierten Vol-
kerschaften unter B. eine grosse Rolle spielt, und
dass bei den bestandig neuen Combinationen die
Erfindung immer neuer Uberraschungen des Geg-
ners B.s grOsste Starke war; namentlich war bei
dem damaligen Stande der Techifik der Belage-
rungskrieg auf solche Aushtilfen angewiesen , da
der Sturm auf eine befestigte Stadt beinahe immer
aussichtslos sein und eine regelrechte Aushunge- 5(
rung allzu viel Zeit erfordern musste. Mit dieser
Erfindungsgabe, die in der Schule der Erfahrung
gesteigert war, hangt die Zahigkeit zusammen,
mit der B. seinen einmal entworfenen Feldzugs-
plan festhalt, da er in den Einzelheiten der Aus-
fuhrung fur unerwartete Schwierigkeiten immer
unerwartete Losungen zu finden weiss. Dagegen
sehen wir ihn wohl vor grossen Unternehmungen
und grossen Entschliissen . deren Tragweite er
als blosser Soldat nicht vollig ermessen konnte, 6C
zaudern, im Nika-Aufstand schon verzweifeln. Ein
solcher Mann war nicht zu selbstiindigem Handeln
im grossen geschaffen. Wie von seinem Kaiser
liess er sich von seiner Gattin, deren uberlegenen
Verstand er anerkennen musste, leiten ; und wenn
sie abwesend war, konnte er auch fremden Ein-
flflssen anheimfallen. Es ist sehr wahrscbeinlich,
dass mancher auch von seinen Zeitgenossen ge-

riigte unschOne Zug in seinem Leben auf seine
Beeinflussbarkeit zuruckzufiihren ist, die sich not-
wendig aus dem Missverhaltnisse seiner ausseren
Stellung und seiner inneren Veranlagung ergab.
Es ist mOglich, dass Antoninas Ranke viel zu dem
colossalen Anwachsen seines VermOgens beige-
tragen haben, und nicht anzunehmen, dass er seine
Stellung in materieller Beziehung in einer Weise
ausgentttzt hatte, welche fur damalige Begriffe

10 als ungewohnlich bezeichnet werden kann. Andrer-
seits ist es sicher, dass sein Reichtum eine der
notwendigen Grundlagen seiner Stellung im Heere
war und dass, wenn er auch bei Fouragierungen
und Einquartierungen Disciplin zu halten suchte,
auch hier mancbe Ungesetzlichkeiten untergelaufen
sein werden. Und nicht minder ist aus der da-
maligen Zeit heraus zur Gentige erklarlich, dass
dieser Mann, der seine wirkliche Macht im Staats-
wesen weder gebrauchen wollte, noch sie zu ge-

!0 brauchen verstand, ausseren Ehren und ausserem
Glanze sehr zuganglich war. Was aber ihn, der
wahrscheinlich aus kleinen Verhaltnissen hervor-
gegangen war, den Soldaten, der seine Jugend
grosstenteils nicht in den bequemen Stellungen
der Hauptstadt, sondern in den Strapazen ernster
Kriege verbrachte, vor der iiberwiegenden Mehr-
zahl seiner vornehmen Zeitgenossen auszeichnete,
war seine Nuchternbeit und Sittenstrenge , die
wohl zu den iibrigen Ziigen des Bildes passt, das

0 uns Prokop von Iustinians gefeiertstem Feldherrn
iiberliefert hat.
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Belisarium s. Be Is in um Nr. 2.

Belistiche (BeXtazi/_tj und Bawzt/i), ix Ma-
xedoviag zrjg im &aXdaar). Sie siegt zuerst in
Olympia mit dem Fohlenzweigespann im J. 264
v. Chr., Pans. V 8, 11; vgl. Afric. bei Euseb. I
207. Sie war nach Ptol. Euerg. bei Athen. XIII

' 576 e. f die Geliebte des agyptischen Konigs Ptole-
maios Philadelphos

, vgl. Plut. amat. IX 9 und
Clem. Alexandr. protr. IV 48, wo sie BXtoziyig
beisst. Bei Athen. XIII 596 e ist sie Agyda,
to yhoi &tz6 z&v 'AzoF.idwv oa>£ovoa.

[Kirchner.]
BeJkania (BeXnavt'a), Stadt Gross-Armenicns

in der Nahe der Thospitis, d. i. der Gegend des
Wansees, Ptol. V 13, 9. [Baumgartner.]
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Belklana (BsXxlava), Stadt Assyriens am
linken Ufer des Tigris, Ptol. VI 1, 3. [Fraenkel.]

Bell. Die Inschrift auf einer in Mandeure
gemndenen Bronzepatera lautet Deae Bell Scan-
trus Oxtai ftt(ius). C as tan Rev. archeol. XLIII
(1882) 271 pi. VIII. Mowat Notice epigr. 122.

Allmer Revue epigr. 1895, 377 nr. 1135. Ob
Bell/onaeJ'} Die keltischen Scordisci verehrten

unter diesem lateinischen Namen ihre KriegsgOttin

(Amm. Marc. XXVII 4, 4). Holder Altkelt.

Sprachsch. s. Bell und Bellona. [Ihm.]

BeUa (BtjlXa), Castell in Dardania, Procop.

de aedif. IV 4 p. 281, 26. [Tomaschek.]

Bellanica s. B e 1 1 e n i c a.

Bellator, Presbyter in der Zeit Iustinians,

wohl in Rom. Sein ,Freund' Cassiodorius berichtet

uns de institutione divin. litter, c. I. V. VI, auf seinen

Wunsch habe B., da ein alter Commentar zum
Buche Ruth nicht aufzutreiben gewesen, einen

solchen in zwei Buchern verfasst, die er mit den
Homilien des Origenes zu den vorangehenden sieben

Buchern des alten Testaments verbunden habe.

Einen noch ausfuhrlicheren Commentar scheint

der gelehrte Presbyter in acht Buchern zur Sa-

pientia Salomonis verfasst zu haben , ahnlich zu

Tobias in fiinf, zu Esther in sechs, zu Judith in

sieben, zu I. und n. Maccab. in zehn Buchern.
Ausserdem hat er die Homilien des Origenes zu

Esra und Nehemia ins Lateinische iibersetzt. Dies
alles ist untergegangen ; die Moglichkeit, dass von
den namenlos fiberlieferten lateinischen Ubersetz-

ungen origenianischer Homilien einige , die in

spatere Zeit gehOren, von B. herriihren konnten
— so Huet — hilft uns wenig. [Jiilicher.]

Bellenica, Stadt im Alpengebiet beim Geogr.

Rav. IV 30 p. 251 (genannt zwischen Bellitiona

und Lebontia); bei Guido c. 14 p. 458 ist Bel-

lanica iiberliefert. Holder Altkelt. Sprachschatz
s. v. [Ihm.]

Bellenus (Bellinw) s. Bel en us.

Belleridns, Domesticus des Gothen Sarus,

der als Feldherr in den Diensten des Honorius

stand, wurde ermordet, ohne dass der Kaiser des-

halb eine (Jntersuchung anordnete. Dies trieb

den Sarus, dem Honorius abzusagen und auf die

Seite der gallischen Usurpatoren zu treten, Olymp.
frg. 17, FHG IV 61. [Seeck.]

Bellerophon. BeXXegogiovzr); ist im Griechi-

schen die gewOhnliche Form, im Lateinischen nicht

haufig (Auson. ep. 25, 72. Hyg. fab. 263. Serv.

Aen. V 118. VI 288). BsXXnoo<p&v, im Griechi-

schen selten (z. B. Theokr. XV 92 ;
vgl. Herodian.

siegl fiov. I 9), ist im Lateinischen ublich (Cic.

Tusc. Ill 63. Horat. c. Ill 7, 15. 12, 8. Manil.

V 97. Iuv. X 325. Apul. met. VH 26 etc.).

Die antiken Etymologen leiten den Namen
durchgangig von rp6vzr)s = Toter ab und er-

kennen in seiner ersten Halfte entweder einen

Personennamen Bu/.cgos (Schol. ABDTw. Horn.

II. VI 155. Tzetz. Chil. YIL 810), oder erklaren

den ersten Teil= iV-ega = xaxd (vgl. Suid. s. v.),

von der vielleicht nur dieser Etymologie zu liebe

gebildeten ¥orm'EV.EQO(pdvz}]s ausgehend(Eustath.

Horn. H. VI 162. 181). An letztere Form kniipfen

an Max Muller (Kuhns Ztschr. V 140; Essays
112 155) und Rapp (Boscher Myth. Lex. 1 768),

der jedoch -rpovztjs von (faivw ableitet. Pott
(Kuhns Ztschr. V 416) vergleicht Vrtrahdn mit

B. H. Lewy leitet B. aus dem Semitischen her

(Semitische Fremdworter im Griech., Berlin 1895,

190). Ein einleuchtende Erklarung des Namens
ist bisher noch nicht gcgeben.

B. ist, soweit wir wissenschaftlich erkennen

kOnnen, ein urgriechischer Gott. Sam Wide
Lakon. Kulte 40 erklart ihn fur einen Doppel-

ganger des Poseidon. Nachweislich ist sein Kult
in der Nordostecke der Peloponnes (Argos, Se-

lOkyon, Trozen, Korinth). Von hier ist B. nach
Kleinasien, besonders Lykien, aber auch in die

ionischen Colonien gelangt. Bereits friih seines

iiberirdischen Wesens entkleidet, ist er als Heros
lange , besonders lebhaft in Lykien verehrt wor-

den. Schon bei Homer ist sein urspriinglicher

Mythos von der Novelle, die sich an ihn setzte,

fast ganz verdeckt. Doch kOnnen wir die ein-

zelnen Teile dieses Marchenkranzes noch schei-

den und seine Entstehung Spross fttr Spross er-

20 kennen. Deshalb erscheint die Untersuchung der

B.-Sage vorbildlich fur die griechische Mythen-
forschung und wird eine eingehendere Behand-
lung rechtfertigen , um so mehr als an B. die

immer wieder auftauchende Vermutung vpm semi-

tischen Ursprunge griechischer Heroen (vgl. v. Wi-
lamowitz Herakles I 2 Vorrede) einen besonders

festen Stiitzpunkt zu haben glaubt. Ich nehme
diese Frage vorweg, um dann die Entwicklung
der B. Sage ungestcrt verfolgen zu kOnnen.

30 Mutterland. Wir kennen hier nur einen

Kult des B. Auf dem Wege von Kenchreai nach
Korinth befand sich im Kqovuov oXaog von Cypres-

sen ein ze/uevo; des B. und ein veto? 'ArpQodfrrjs

Mskaividos , Paus. II 2, 4. Sein Bild erwahnt
Paus. II 1, 9 im Tempel des Poseidon auf dem
Isthmos.

Geschlecht: Nach allgemeiner Sage stammt
B. aus dieser Gegend. Horn. H. VI 152 nennt
ihn Sohn des Glaukos, Enkel des Sisyphos Alolt-

40 Srjs , der in 'Erpigrj [ivxcp "Agysos isinofiozoio sitzt,

was falschlich mit Korinth identificiert ist (Bet he
Theban. Heldenlieder 182). Ebenso Schol. Pind.

01. XIH 78. 82. Apoll. I § 85 Wagn. Paus. II 4, 3.

Poseidon wird als sein Vater genannt von Pind.

01. XIII 69; vgl. Schol. 98. Schol. ABD Horn. II.

VI 155, Twl. 191. Hyg. fab. 157. Beide Vorstel-

lungen gehen schon bei Pindar neben einander, die

genannten Scholiasten vereinigen sie in der tibli-

chen Weise cpvosi Ilooeidaivog, Xoyq) Si rXavxov.

50 Thatsachlich ist Poseidon mit Glaukos identisch,

ebenso wie mit Aigeus (vgl. Theseus), 0. Mfiller

Prolegomena z. Myth. 273. Gadechens Glaukos

1860, 203. Poseidon Vater des B. erklart die An-
wesenheit desselben mit Athena beim Chimaira-

kampf des B. auf der Vase Ann. d. Inst. 1874
tav. D nr. 64 und die lykische Sage aus Nymphis
bei Plut, de mulier. virt. p. 248 A, s. u. S. 247.

Als Mutter des B. nennt Schol. Twl. Horn. II.

VI 191 MrjazQa Toehter des Erysichthon (so von

60Preller und v. Wilamowitz statt des iiber-

lieferten /jtjzgo; hergestellt), Apollod. I § 85 Wagn.
Evgvfiidri, Hyg. fab 157 Eurynome Xysi filia,

welcher Name unter den TOchtern des Okeanos
und Asopos erscheint.

Von Thaten und Abenteuern des B. in seiner

Heimat erfahren wir sehr wenig, weil die Sagen
dieser Gegend durch kein Gedicht allgemeine Ver-

breitung erlangt haben und von der asiatischen
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bei Horn. II. VI aufgenommenen Form friih ver-

drangt wurden. Horn. II. VI 157 erwahnt nur kurz
sein Verhaltnis zum Argiverfiirsten Proitos. Zur
Erklarung desselben erzahlten Scbol. 155. Apollod.
II § 30 W. Diod. VI 8 (vgl. Hyg. fab. 57). Pint.

Prov. Alex. 16 (Tzetz. Cbil. VII 810 = Schol.

Horn. -+- Apollod.), B. sei wegen Mordes zu ihm ge-

flohen und von ibm gesiihnt worden. Das Scho-
lion benutzt dies, um den Namen B. zu erklaren

:

er habe den BsXXsQog getOtet, sei deshalb B. ge-
nannt, wahrend er friiher Asaxpovxris oder 'Iiaio-

vovg (so auch Etym. M. s. BsUeeotpovrtje) ge-
heissen habe. Wertvollere, offenbar aus Local-
sagen stammende Notizen giebt Apollod. II § 30 W.

:

B. habe den Peiren (= Plut. prov. Al. 16) ge-
tOtet oder Deliades oder Alkimenes. Denn der
Name Peiren ist gerade dieser Gegend eigentum-
lich; Peiren heisst auch der Vater der Io bei
Apollod. II § 5W. nach Hesiod, Akusilaos; Pei-
rene ist eine Danaide bei Apollod. II § 18 W.
und die Quellnymphe von Korinth (Strab. VIII
379 u. a.).

Wichtig ist die Nachricht bei Paus. II 31, 9,

dass B. in Trozen um Aithra des Pitheus Tochter
angehalten habe, zumal derselbe dort aueh eine

Quelle "Ixjtov xQrjvri erwahnt, die der Pegasos auf-

geschlagen habe. Die Namen der Gattin des
Proitos, die nach der schon bei Homer erschei-

nenden Novelle den B. geliebt und, von ihm ab-

gewiesen , ihn bei ihrem Gatten verklagt hat,

:

Anteia, wie sie Homer, Stheneboia, wie sie die

Tragiker (Apollod. II § 25f. W.) nennen, bieten
keine localen Ankniipfungen. Die Frau des B.,

die nach der homerischen allgemein angenomme-
nen Version Tochter des LykierkOnigs Iobates ist,

wird von Homer nicht benannt, bei Apollod. II

§ 33 W. heisst sie 4>ilov6n , Schol. ABD II. VI
155 (,Asklepiades', nach Welckers unbegriindeter
Vermutung aus Sophokles Iobates), Twl. 192.
Schol. Stat. Theb. IV 689 Kassandra, Schol. Twl. -

II. VI 192 'Aorv/Mdovoa, Schol. Pind. 01. XIII 82
Antikleia. Eine andre Frau 'Aoxt.ola fj 'Ydeov er-

wahnt Steph. Byz. s. "YSiaaoe aus Ahollmqiog
Kagixaiv rszaQzo). Von diesen ist Kassandra in

Argos neben Agamemnon bekannt, Antikleia (s.

d.) erscheint mit Sisyphos in VerbVlung.
Die Hauptthat des B., sein Kampf mit der

Chimaira, wird zwar in der litterarischen tiber-

lieferung nirgends in das Mutterland verlegt, den-
noch weisen ihn dorthin unumstOcsliche Beweise. ,'

Die Mlinzen von Korinth zeigen seit altester Zeit
den Pegasos, seltener B. auf ihm, und die Chi-
maira entweder auf demselben Bilde oder auf dem
Revers, Head HN 334 (vgl. Theokr. XV 92. Lu-
kian. de salt. 42) ; ebenso die korinthische Colonie
Leukas, Head HN 279. Auch Sekyon fiihrt die
Chimaira auf den Miinzen, Head HN 345. Noch
auf einer Miinze von Achaia erscheint Antinoos
als B. mit dem Pegasos, Head HN 353. Bedenkt
man, dass stets die Munzbilder bedeutungsvoll ge- f

wahlt worden sind, und dass speciell B. oder Pe-
gasos oder Chimaira nur auf den Munzen derjeni-
gen Stadte erscheinen. deren Beziehungen zu B. wir
noch litterarisch nachweisen oder doch wahrschein-
lich machen konnen, so sind die Munzbilder von
Korinth und Sekyon vollig beweisend dafiir, dass
B., seine Verbindung mit Pegasos und sein Kampf
gegen die Chimaira in dieser Gegend heimisch

und stets im Volksbewusstsein lebendig geblieben
sind. Ob der Chimairakampf hier localisiert war,
kOnnen wir nicht wissen, zumal er seiner Natur
nach einer Localisierung widerstrebt (s. u. S. 245.
246). Sicher wurde hier von ihm erz&hlt und an B.
geglaubt. Korinth hat als Vorort dieser Gegend
den B. zu seinem speciellen Heros erwahlt, obwohl
er ihr ebensowenig wie Oidipus und Polybos eignet

(Bethe Theb. Heldenl. 182).

) Die Vermutung liegt sehr nahe, dass B. auch
in die Nordostecke der Peloponnes erst eingewan-
dert ist, und zwar von Norden her. Seinen Ur-
sprung aber direct nach Thessalien zu verlegen

(0. Kern Magnesia am Maiandros, Berlin 1894,

17) scheint bei dem dttrftigen Material zu kflhn.

Freilich weist die eine Genealogie des B. durch
Mestra die Tochter des Erysichthon nach Thessa-
lien, Sisyphos hat Beziehungen dahin und Ephyre
ist wie in Argos so in Thessalien nachweisbar, auch

) Aithra und Antikleia, deren Verhaltnis zu B. die

Sage erzahlte, sind weit nach Norden zu verfolgen,

auch die Hippokrene auf dem Helikon (s. d.) darf
wahrscheinlich mit der B.-Sage in Verbindung
gebracht werden, von B. selbst aber finden wir
nOrdlich der Peloponnes keine Spur.

Dass nun die mutterlandische Sage von B. und
sein Kult dort alter ist als die asiatischen, liegt

auf der Hand. Beweis genug ist schon , dass
die von Horn. H. VI 150 erzahlte lykische B.-Sage

' — denn es ist die Stammsage der lykischen Fiirstert,

s. u. S. 246 — den B. aus Argos ableitet , dass
sie seine argivische Heimat festhalt, obgleich B.
dort gar nichts mehr nach dieser Version leistet.

Durchschlagend ist , dass die lykischen Heroen-
geschlechter, die Griechen waren und sein wollten,

jederzeit ihre griechische Herkunft durch ihre Ab-
leitung von B. legitimiert haben(Benndor fHeroon
von Gjolbaschi-Trysa 63 und unten S. 246). Der
Glaube dieser altesten und competensten Zeugen an
das Griechentum des B. wird doppelt bestatigt.

Einerseits weisen zahlreiche Colonisationssagen der
Sudkiiste Kleinasiens und von Rhodos gerade nach
Argos. Andrerseits verehrten die kleinasiatischen

Ionier, die vordem nach Herodots I 145 durch
Namen und Sagen bestatigten Zeugnisse am Nord-
rande der Peloponnes sassen , ebenfalls B. (s. u.

S. 247), und ein Teil ihrer Kflnige leitete sich

von ihm ab (Herodot. I 147). Sie haben also B.,

ebenso wie die lykischen Griechen, mitgebracht
aus ihrer alten Heimat, dem Norden der Pelo-

ponnes, wo das Andenken an B. sich dauernd ge-

halten hat. Jede von Lykien ausgehende Deu-
tung des Namens und der Sage des B. ist somit
des freilich bei Mythologen ublichen groben me-
thodischen Fehlers schuldig, auf einer spaten Va-
riants statt auf der altesten Form zu bauen.

Als Kern der B.-Sagen ist riehtig sein Kampf
gegen die Chimaira und sein Verhaltnis zum Pe-
gasos erkannt. Hier zeigt er sich als gOttliches

Wesen im Einklang mit seiner Abstammung von
Poseidon-Glaukos. Alle ubrigen Erzahlungen von
B. sind teils echte Sagen vom schutzenden Heros,

wie die seiner Bekampfung der Solymer und Ama-
zonen, oder genealogische Fabeln, teils begriindende
Ausdichtungen , wie die von der Bandigung des

Pegasos und dem Ende des B., teils Novellen. die

sich an diese wie an viele andere Gestalten anor-

ganisch angesetzt haben.
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I. Naturmythos. Die Besiegung der Chi-

maira (s. d.) ist bei den altesten wie spatesten

Zeugen die Hauptthat des B. Nach Horn. II. VI
179, der den Pegasos nicht erwahnt, totet er sie

fte&v Tsgasoai m-frtfoag, ein unwiderstehliches gOtt-

liches, feuerschnaubendes "Wesen, agoo-fte Xecov,

om&ev Sk dgaxaiv, fteoorj <5« xiftaiQa. Nach Hesiod.

Theog. 320 ist Chimaira ein Kind der Echidna

und des Typhaon , feuerschnaubend
,

dreikOpfig,

furchtbar, gross, schnell und stark; Pegasos und
B. toten sie. Wahrend Hesiod die Chimaira und
ihre Totung nicht localisiert, dachte sie Homer
wohl in Lykien, da der KOnig von Lykien den B.

gegen sie sendet. Vgl. Pind. 01. XIII 90. Eurip.

Ion 202. .Amisodaros, Vater zweier Gefahrten des

Sarpedon, hat sie aufgezogen nach Horn. II. XVI
328, also in Lykien (s. jedoch Schol.). Palaeph.

29 fiihrt die Chimaira als Tochter des Konigs

Amisodaros am Xanthos auf. Vgl. Plut. mulier.

virt. p. 247f. So wird allgemein Lykien als die

Heimat der Chimaira und Ort des Kampfes ge-

nannt auch von Apollod. II § 31 W. Hyg. fab.

57. Pomp. Mela 1 80; Strab. XIV 665 (vgl. Eurip.

Stheneb. frg. 669) localisiert die Chimaira am ly-

kischen Kragosgebirge liber den Stadten Xanthos,

Patara, ebenso Nonnos ad Gregor. invect. I 50

p. 144 (Westerm. Myth. Gr. p. 388) vgl. Narrat.

ad Orat. in Basil. 8 p. 77, dagegen bei Phellos

in Lykien Strab. XIV 666, bei Phaselis Plin. n. h.

II 236. V 100. 131, in Otticm Serv. Aen. VI 288.

Von der Localisation der Chimaira in Lykien sind

auch meist die Neueren bei Behandlung der B.-

Sage falschlich ausgegangen. Vgl. besonders B e nn -

dorf-Niemann Reisen in Lykien und Karien 82,

dazu Treuber Beitr. z. Gesch. d. Lykier 17.

Das Bestreben, die Chimaira irgendwo zu loca-

lisieren, ist natiirlich secundiir. Ihre Ansiedlung

in Lykien ist jedenfalls spater, als die mutter-

landische Sage.

Ebenso fest und alt wie B.s Verbindung mit

der Chimaira scheint auch die mit Pegasos zu

sein, obgleich Homer diesen nicht erwahnt. Denn
zu einer secundaren Verbindung mit diesem ur-

alten Erzeugnis sagenbildender Phantasie , dem
Gotterrosse, an sich unwahrscheinlich , ist kein

Grund erkennbar. Wenn irgendwo, so liegt der

Sage von B.s Kampf gegen die Chimaira ein

Naturmythos zu Grunde wie ihrer offenbaren Pa-

rallele, dem Kampf des Zeus gegen Typhon. In

einen solchen gehort der Pegasos urspriinglich und
unlOsbar hinein. Deshalb ist der Pegasos der

dauernde Begleiter, das Charakteristicum des B.

alle Zeit und allerorts geblieben auch in den spa-

teren Sagen von B. , in denen er zwecklos und
unverstandlich ist. Die Nichterwiihnung des Pega-

sos in der B.-Sage bei Horn. II. VI ist ein klarer

Beweis, wie junge Sagenformen bei ihm vorkom-

tnen. Die durchgangig zu machende Beobachtung
bestatigt sich auch hier, dass das Mutterland die

Sagen in ihrer alteren Gestalt viel zaher bewahrt

und langer festhalt, als Asien. Bei Hesiod. Theog.

325 stent die Verbindung der Chimaira, des Pe-

gasos und des B. fest . und die Bedeutung des

Pegasos als des Gewitterrosses des Zeus ist wie

Hesiod. Theog. 285 noch Pind. 01. XIII 92 und
Eurip. frg. 312 gelaufig, und Lykophr. 17 giebt

es als Gotterross der Eos, ebenso Schol. ABD II.

VI 155 (Asklepiades 1

).

Dieser Kern der B.-Sage, sein Kampf auf dem
Pegasos gegen die Chimaira, ist im Interesse mehr
und mehr zuriickgetreten, wie B. auch eine gOtt-

liche Verehrung, die ihm nach diesem Mythos zu

schliessen zweifellos zukam, fast ganz eingebiisst

. hat. Er hat als Marchen fortgelebt und, der Ver-

menschlichung und motivierendenFortbildung friih

anheimgefallen , ist er von diesen Wucherungen
und fremden Zusatzen fast verdeckt worden. Nur

10 in der Nordostecke der Peloponnes und in Klein-

asien, besonders in Lykien, hat B. , wenn auch
stark verkiimmert, sein gOttliches Wesen im Be-

wusstsein der Griechen lebendig bewahrt. Gerade
seine Ubertragung nach Lykien aus der Peloponnes

ist fur die Weiterbildung und Erhaltung seiner

Sage von entscheidender Bedeutung geworden. Hier

ist sein Chimairakampf localisiert worden und
diese Festsetzung zu fast allgemeiner Geltung
durchgedrungen.

20 II. Asiatische B.-Sagen. Besonders in

Lykien kOnnen wir gut beobachten, wie sich an

den aus der pelonnesischen Heimat heriiberge-

brachten Gott B. historische Sagen, Niederschlage

der Erlebnisse seiner Verehrer, und Localsagen

ansetzen, die allmahlig sein Wesen verandern.

Die Kampfe des B. und seiner Nachkommen
gegen die Solymer — sein Sohn "IoavdQog (bei

Strab. XII 573. XIII 631 IIe(oavdSos) fallt gegen

sie, Horn. II. VI 203 — sind offenbar ein mythi-

30 sches Spiegelbild der Kampfe der Griechen um
den Besitz von Lykien; die Solymer wurden in

die Gcbirge zuriickgedrangt , Strab. I 21. Vgl.

Pind. 01. XIII 90. Antimachos Lyde (Schol. B
II. VI 200). Apollod. II § 82 W. Hyg. fab. 57.

Serv. Aen. V 118 (corrupt). Tzetz. Chil. VII 838.

Bei Horn. U. VI 184 ist der Kampf gegen die

Solymer die zweite Aufgabe, die der LykierkOnig

dem B. stellt.

B.s Sohn Hippolochos und seine Enkel Glaukos

40 (von Hippolochos) und Sarpedon (von seiner Toch-

ter Laodemeia und Zeus) sind lykische KOnige

schon bei Horn. II. VI 196ff. Dass diese home-

rische Episode auf die Descendenz des B. hinaus-

lauft und hauptsachlich ihretwegen aufgenommen
ist, zeigt schon, dass hier die officielle Stammsage
der lykischen Fursten vorliegt. Dies wird be-

statigt durch die BeobachtungBe nn dorfs(Heroon
von Gjolbaschi-Trysa 61—63), dass in den griechi-

schen Heroengeschlechter bei Xanthos, Tlos, Trysa

50 die Namen Hippolochos, Glaukos, Sarpedon dauernd

forterbten, und dass sie an ihren Grabem (Heroon

von Trysa, Grab bei Tlos, Sarkophag von Xan-

thos, Abbild. bei Benndorf) B. auf dem Pegasos

im Kampfe gegen die Chimaira oder ohne diese

oder diese allein gewissermassen als Geschlechts-

wappen darstellten. Daraus erhellt iibrigens, dass

die Nichterwahnung des Pegasos bei Homer nur

zufallig ist.

Genaueres von diesen sicherlich reich ausge-

60 stalteten lykischen B.-Sagen wissen wir nicht.

Nach Homer giebt der LykierkOnig dem B. nach

Besiegung der Chimaira, Solymer, Amazonen und

der besten in Hinterhalt gelegten Lykier, und
nachdem er ylvcoaxc {>eoi> yavov rjvv eovza, seine

Tochter (bei Homer namenlos. Philonoe bei Apollod.

II § 33 W., Kassandra bei Schol. ABD 11. VI 155

[Asklepiades], Twl. 192. Schol. Stat. Theb. IV
689, Antikleia bei Schol. Pind. 01. XIII 82)
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nebst der Halfte seiner KOnigsherrschaft, die Ly- Er wird vielmehr in das ionische Kleinasien ge-
kier weisen ihm ein besonderes Landgut zu. Der hOren, das neben dem aiolischen allein Amazonen-
LykierkOnig ist bei Homer noch namenlos, dann sagen bat. Bine Miinze von Zeleia mit der Chi-
wird erlobates genannt (Sophokl. FTG 2 p. 194. maira, Num. Chron. 1875 pi. X 9.

Eurip. Stbeneb. FTG 2 p. 567 etc., s. Iobates), Nach Kilikien dagegen scbeint B. nur des 'Alrfiov

von einigen Amphianax (Schol. B II. VI 200. Schol. nedioy (Herodot. VI 95) wegen versetzt zu sein.

Od. XII 325. Apollod. II § 25 W.), auch Amiso- Dort wird sein Sturz und Ende localisiert und der
daros (Schol. Twl. II. VI 170 wohl versebentlich). Name der Stadt Tarsos damit in etymologiscber
Seine Kinder sind Isandros, Hippolochos, Laoda- Spielerei verbunden. Steph. Byz. s. v. (Dionysios
meia, die Braut des Zeus. Tsfisvo^ und orjfia des 10 Thrax und Alexander Polyh.). Dionys. Perieg. 869
B. in Lykien, xvbaXifxr\g Tirr}vl8og ayxofti jihgijs mit Schol. Der B.-Sarkophag Athen. Mitt. II Taf.
erwahnt Quint. Smyrn. X 162. Ein Demos BeX- 10 stammt .wahrscheinlich' aus Kilikien, s. Benn-
XeQocpovTisioq bei Tlos im Xanthosthale wird er- dorf GjOlbaschi 64, 2.

wahnt CIG III 4235b Z. 12 und auf anderen ly- III. Ausgestaltung des Naturmythos:
kischen Inschriften, die Benndorf herausgeben Zahmung des Pegasos und B.s Ende. Als
wird. Auf einer lykischen Miinze Pegasos mit B. frlih an seiner Gettlichkeit verlor , die Sage
kreisrundem Sonnendiskos, Head HN 572. Vgl. von seinem Kampf auf dem Pegasos gegen die

die rf. Vase bei O. Jahn Arch. Beitr. Taf. 5. Chimaira aber fortlebte, wuchs naturgemass diese

Auch andere Triebe hat in Lykien der B.- Sage nach zwei Richtungen aus, um die Pragen
Mythos getrieben. Denn als Parallele zum Chi- 20 zu beantworten: 1) wie kam B. in den Besitz des
mairakampf wird die speciflsch lykische Sage zu Pegasos, 2) wie verlor er den Pegasos? Denn der
verstehen sein , die Plut. de mulier. virt. p. 248 vermenschlichte B. musste darch besondere Gotter-
uberliefert. Nach dem vierten Buche angi 'Hga- gunst das himmlische Boss sich dienstbar gemacht
xUiaq des Nymphis erzahlt er, dass B. einen wil- haben, und er musste es wieder verloren haben,
den, das Land der Xanthier verwfistenden Eber weil er nicht 'unter den grossen Gottern lebte und
besiegt habe. Darauf ist der Eber als Wappenticr Pegasos dem Zeus noch Blitz und Donner tragt
der lykischen Miinzen zu beziehen Head HN 572. (Euripides Bellerophon frg. 312).
Wohl auf lykischen Kultgebrauchen beruht die Schol. ABD II. VI 155 (Asklepiades ?) giebt ein-

andere Sage, die Plutarch aus Nymphis p. 248 D fach an, Poseidon, sein Vater, habe dem B. den Pega-
nnd p. 248 A noch aus einer zweiten ungenann- 30 sos ubergeben. Die Bandigung des Pegasos erzahlt
ten Quelle giebt; iiber den Undank der Lykier Pind. 01. XIII 65ff. in Korinth. Athene giebt ihm
erzfirnt, erfieht B. von Poseidon die (Jberflutung im Traum den Zaum und heisst ihn dem Poseidon
des Landes. Der Flut treten schliesslich die Aa/iaZo; einen Stier opfern. Er thut es, baut der
Weiber mit entblOsster Scham entgegen und scham- Athena 'htaia einen Altar und fangt den Pegasos,
haft weicht B. und mit ihm das Wasser. Vgl. avaflas & svd-vs ivonXia %a).y.wdek exaitev. Dies
zur Deutung Benndorf Heroon GjOlbaschi-Trysa erweist Paus. II 4, 1 als korinthische Localsage,
50, 1. da er ein Heiligtum der Athena XaXivTu; in Ko-

Auch ausserhalb des eigentlichen Lykien sind rinth bezeugt und ihren Beinamen durch die Le-
vielfache Spuren des B. nachweisbar. B. wird von gende begrundet, die Gottin selbst habe den Pe-
Steph. Byz. s. v.

_
als Grander der karischen Stadt 40 gasos gezaumt. Nach Strab. VIII 379 hat ihn

Bargylia am iasischen Meerbusen, genannt, das B. gefangen, als er aus der Quelle Peirene trank.
fast immer B. und Pegasos auf seinen Miinzen fiihrt Wegen dieser Sage wird B. bei Plin. VII 202 in

(Head HN 522), und Hydissos als Grundung sei- der Liste der Erfinder als Begriinder der Reit-
nes und der Asteria Sohn Hydissos oder Hydes von kunst genannt. Vermutlich auch nur als Besitzer
demselben s. v. erwahnt. Alabanda in Karien hat des Gotterrosses figuriert B. als Sieger im Pferde-
das Pegasoswappen auf seinen Mfinten, Head HN rennen bei den von Akastos fflr Pelias veranstal-
519. Leukippos, der xnoTrjs und agy_r)yhr]s von teten Spielen in Argos, Hyg. fab. 273.
Magnesia am Maiandros, ist ein Nachkomme des Viel reicher und mit grossartigem Tiefsinn
B., Parthenios 5. Vgl. O.Kern Die Grundungs- haben die Griechen die zweite Frage beantwortet:
gedichte von Magnesia 17 und die dort behandelte 50 wie verlor B. den Pegasos? Bei Homer, der die
Inschrift Z. 37ff. Sarpedon, der Griinder Milets, lykische Geschlechtersage II. VI 150—210 wieder-
(Apollod. Ill § 6 W. Strab. XII 578) ist wenigstens giebt , erscheint die auf jene Frage entwickelte
bei Horn. II. VI 199 Enkel des B. Vgl. Robert Sage bereits abgeblasst und unverstandlich, weil
Bild u. Lied 116. Dazu stimmt, dass die milesische der Pegasos flberhaupt nicht erwahnt ist, ein
Colonie Kyzikos u. a. auch die Chimaira auf ihren Beweis fur ihr hohes Alter. Homer erzahlt nur:
Miinzen fiihrt. Head HN 451. Im Cod. Matrit. als B. alien Gottern verhasst worden war, irrte
A 16 saec. XIII membr. fol. 166 habe ich unter er allein fiber das AXijiov Twblw bin, trubsinnig
den sieben Weltwundern gefunden als nr. 4 simu- und die Pfade der Menschen meidend. Den Grand
laerum Bellerophontis ferreum cum equo suo in des Hasses der Gotter gegen B. lemen wir aus
Smyrna civitate, suspensvm in acre .... 60 Pindar und Euripides kennen. Pindar geht zwar

Allgemein sagt Herodot. I 147 die Kiinige der 01. XIII 91, wo er sich eng an H. VI gehalten,
Ionier leiteten sich teils von Melanthos (Kodriden) fiber das Ende des B. mit Schweigen hinweg und
ab, teils von Glaukos, dem Enkel des B. Auch deutet den Zusammenhang nur durch den Zusatz
B.s Kampf gegen die Amazonen ill. VI 186. Pind. an : und den Pegasos nahmen im Olymp die alten
01. XIII 89. Apollod. II § 2-W. Hyg. fab. 57) Krippen des Zeus auf, vgl. das Scholion. Dochlsthm.
durfte kaum speciell Lykien angehOren , da nur VI 44ff. erzahlt Pindar, B. habe in den Himmel
Aristid. Panath. 118 erwahnt, dass die Amazonen zu den Gottern dringen wollen, da habe ihn Pe-
bei Lykien, Karien, Pamphylien gestreift seien. gasos abgeworfen.
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Die grossartigste Gestaltung hat Euripides

dieser Sage in seinem vor 425 (vgl. Aristoph.

Acharn. 426) und nach 428 (Bethe Prol. z. Gesch.

d. Theaters 143. 205) aufgefuhrten B. gegeben.

Die reichen Fragmente lassen ungefahr den Inhalt

und im Schol. ABD H. VI 155 [fj iarogla naga

AaxXr\niabr) ev xgaymdov/iivoig) wenigstens Teile

der Hypothesis erkennen. Verdiistert durch seine

Schicksale erklart B. als das gliicklichste Los

Existenz nur noch aus wenigen Spuren (s. o. S. 242f.)

kenntlich ist. Obgleich Pindar die 13. olym-

pische Ode fur Korinth dichtete und die korin-

thische Localsage (s. o. S. 242. 243) beriicksichtigte.

schloss er sich doch an die von Homer canoni-

sierte Form eng an. Nur die Zahmung des Pegasos

beliess er dem Mutterlande, weil eine Kultsage

des machtigen Korinth sie fur sich forderte und

Homer den Pegasos iiberhaupt nicht nennt. Die

nimmer geboren zu sein, er zweifelt am Dasein 10 Novelle hat das Verhaltnis des B. zu Proitos ganz

der Gotter, da er sieht, dass die BOsen reichen

Lohn ernten. Den Himmel zu erforschen, steigt

er auf mit dem Pegasos. Doch der wirft den

Sterblichen ab und entschwebt zu Zeus. B., durch

den Sturz lahm geworden, stirbt schliesslich mit

dem Bewusstsein, gut gelebt zu haben. So hat

den Gang der Tragoedie Welcker Gr. Trag. II

785ff. reconstruiert, dem Wecklein S.-Ber. Akad.

Munch. 1888 I 103ff. beistimmt. Hartung

verdunkelt. Bei Homer ist B. .ohne weitere Er-

klarung dem ArgiverkOnig Proitos unterthan. Cber

die Motivierung dieser Stellung durch die Erzah-

lnng, B. sei eines Mordes wegen aus seiner Heimat

zu Proitos geflohen und von ihm gestihnt worden,

die auch Euripides in der Stheneboia benutzt hat

(Schol. Gregor. Cor. s. Nauck TGF2 S. 567), s. o.

S. 243. Nach Homer versucht Anteia, die Gattin

des Proitos, vergeblich den B. zu verffihren und

(Eurip. restit. I 389ff.) lasst die Tragoedie mit 20 verleumdet ihn bei Proitos. Der scheut sich, selbst

der Himmelfahrt beginnen ; s. bes. Aristoph. Pax

146. Vgl. Fischer Beller. 50ff. Welcker hat

fur den B. des Euripides noch das 15. kyzike-

nische Epigramm (Anth. Pal. Ill 15) beansprucht,

dessen zugehoriges Relief den B. darstellte von

seinem Sohn Glaukos gerettet, als ihn, vom Pegasos

ins 'AXr\iov neMov gestiirzt, Megapenthes, der Sohn

des Proitos, toten wollte. Welcker bezieht des-

halb frg. 291 m naX . . . auf Glaukos. Ebenso

Wecklein ohne Begriindung. Zwei bei Sto-

baeus unter dem Titel B. iiberlieferte Fragmente

662. 666, die sich "auf ein schlechtes Weib beziehen,

spricht man der Stheneboia zu.

B.s Versuch den Himmel zu erfliegen und sei-

nen Sturz erzahlen ferner Schol. ABD II. VI 155

(Asklepiades?). Schol. Pind. 01. XIII 130. Hyg.

fab. 57; poet. astr. II 18. [Eratosthen.] Cataste-

rism. 18. Schol. Arat. 208 (vgl. Robert Eratosth.

Catast. p. 120ff.). Dionys. Perieg. 869 mit Schol,

die Rache zu vollstrecken, und sendct ihn zu seinem

Schwiegervater, dem KOnig von Lykien, nogev <5'

8 ye arjjiaTa Xvyga, ygaipas h mvam nzvxzip {fofto-

<p&6ga jtoXXa. Dieser nimmt B. freundlich auf,

sendet ihn aber, nachdem er des Proitos Urias-

brief gelesen, um ihn zu verderben, gegen die

Chimaira, Solymer, Amazonen und beauftragt

schliesslich auserwiihlte Lykier ihn aus dem Hinter-

halt zu tOten. B. besteht alle Kampfe und erhalt

30 die Halfte der Herrschaft und die Tochter des

Konigs. Wie Horn. II. VI I55ff., so seiue Schol.

Euripides in der Stheneboia (Schol. Gregor. Cor.

bei Nauck TGF 2 S. 567). Horat. c. Ill 7, 12.

Ovid. Trist. II 397. Apollod. II § 30f. W. Hyg.

fab. 57. Serv. Aen. V 118. Schol. Aristoph. Ran.

1043. Tzetz. Lykophr. 17. Joh. Malalas p. 84,

die jedoch des Proitos Gattin Stheneboia (nach

,den Tragikern' Apollod. II § 25 W.) nennen. Dra-

matisch behandelt vielleicht im Iobates des So-

Tzetz. Lyk. 17, vgl. Horat. c. IV 11, 26. 0ft40phokles (Nauck'^S. 195^ vgh Rb. Mus. XLVII
wird an den Sturz des B. sein Dmhsrschweifen *

"

1

' '

'

im 'AXrjiov jcfMov, das nach Schol. ABD II. VI 155

in Lykien, nach andern in Kilikien liegt, wie bei

Homer angefugt. Wie diese beiden Ziige und ob

sie iiberhaupt urspriinglich zusammenhangen, ist

nicht ersichtlich, wie auch das Umherschweifen

des B. unklar bleibt. Fur den Hass der Gotter

gegen B., der eine dnogla der Homererklarer war,

giebt Schol. B II. VI 200 (Porphyrius = Schra-
,

der 95) ausser der Erklarung seines Triibsinns 50 lion zu Gregor von Korinth (Nauck TGI 2 S. 567)

aus seinen Verleumdungen bei Proitos und Iobates giebt den Inhalt so an : B.. wegen Mordes aus Ko-

407), dessen Inhalt jedoch unbekannt, wie auch

der des B. des jungeren Astydamas.

Noch weiter hat die Novelle gesponnen. Das

Schicksal des verbrecherischen Weibes machte neu-

gierig, ihre Hinterlist forderte Suhne. Von diesem

Standpunkte der jiingsten Novellenschicht hat Euri-

pides die B.-Sage in der Stheneboia (vor 423, vgl.

Aristoph. Vesp. 1074) behandelt. Ein vonWelcker
(Gr. Trag. II 777) ediertes, verstttmmeltes Scho-

Verleumdungen
nach Ascov fo rote Xevaaogixot; die Notiz aus der

Lyde des Antimachos, die Totung der Solymer, die

die Gotter geliebt, habe ihm ihren Hass zugezogen.

IV. Novellistische Weiterbildungen.
Vgl. Bender Die marchenhaften Bestandteile der

homer. Gedichte, Gymn.-Progr. Darmstadt 1878,

12ff. Die beiden Novellenmotive des keuschen, von

der abgewiesenen Frau verleumdeten Junglings

rinth flttchtig, wird von Proitos, dem KOnig von

Tiryns, aufgenoramen, von dessen Weibe Sthene-

boia mit Liebesantr&sen verfolgt und schliesslich

bei Proitos verleumdet. Von diesem mit dem
Uriasbrief zu Iobates nach Karien gesandt, totet

er die Chimaira. B. erfahrt die Tucke der Sthene-

boia, kehrt zuruck nach Tiryns . . . (das folgende

ist nicht sicher hergestellt, vgl. Schol. Aristoph.

und des Uriasbriefes haben sich an B. angesetzt, 60 Pac. 140) . . . veranlasst Stheneboia mit ihm den

um die Verbindung zwischen dem argivischen und

lykischen B. herzustellen. Es ist das offenbar in

Asien geschehen, weil durch diese Umfonnung der

Schauplatz auch des Chimairakampfes nach Asien

verlegt wird. Fruh ausgebildet, wurde diese asia-

tische, speciell lykische (s. o.) Sagenform durch

Homer (II. VI 150) so raachtig, dass sie die altere

mutterlandische fast ganz nnterdrfickt hat, deren

Pegasos zu besteigen und stfirzt sie bei Melos ins

Meer. Fischer bringen sie nach Tiryns, wo sich

B. als Morder bekennt, der aber gerechte Rache

fur doppelte Nachstellung genommen. Die Zu-

verliissigkeit dieser Hypothesis wird durch Frag-

ment 670 (Fischerreden) und 671 (Leiche der Sthe-

neboia auf der Bfihne) bestatigt. Jedoch ist das

Verhaltnis zwischen B. und Stheneboia nicht ganz
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klar. Vgl. W e 1 ck e r Gr. Tragoed. II 780. Wee k-
lein S.-Ber. Akad. Munch. 1888 I 100.

Daneben sind noch Spuren einer zweiten, ab-
weichenden Gestalt dieser Schlussnovelle nach-
weisbar. Nach Schol. Aristoph. Ran. 1043, dem
Schlusssatz von Hyg. fab. 57 und fab. 243 hat sich
Stheneboia, als B. siegreich zuriickgekehrt, selbst
den Tod gegeben. Die Notiz bei Hyg. fab. 57 und
der Irrtum des Scholiasten, der offenbar fiber die
euripideische Stheneboia berichten wollte, bewei-

1

sen , dass diese Variante neben der Hypothesis
der euripideischen Tragoedie angemerkt war. Ihre
Quelle ist nicht kenntlich, vermutlich eine Tra-
goedie. Nach Welcker Gr. Trag. II 784 und
Weoklein a. a. 0. 107 war dieser Tod der Sthe-
neboia im B. des Euripides erw&hnt.

Rationalistische Deutungen sind dem B.-My-
thos im Altertum zahlreich geworden. B. wird
fur einen Astronomen erklart von Lukian de astrol.
13. Palladas Anth. Pal. VII 683. Anonymos nsol \

aniorarv Westermann Mythogr. Gr 324, 12, Pe-
gasos fur ein Schiff von Pajaiphatos 29. Plut.
mulier. virt. 9, Chimaira fur einen feuerspeienden
Berg, ein Schiff, eine Hure: Herakl. steal ajiioxwv
15. Schol. Twl. II. VI 181 und die genannten.

Moderne Deutungen der B.-Sage: Ztschr. f.

vergleich. Sprachf. IV 416. V 140. Schwartz
Urspr. d. Mythol. 21. Rapp bei Roscher Mythol.
Lex. I 766. H. Lewy Die semitischen Fremd-
wOrter im Griech. 190. <

Darstellungen der B.-Sage bei Fischer B.,

'

solche des B. und Pegasos sammelte R. Engel-
mann Ann. d. Inst. 1874, 1. Ferner: Sal. Rei-
nacbs Index zu Stephani CR 1859—1881 in
Antiques du Bosphore Cimmerien 153. Benn-
dorf Heroon von Gjolbaschi-Trysa 61ff. Arch
Zeit. XLI 105. Arch. Jahrb. X 37. G. Korte
Etrusk. Spiegel V 72f. Robert Sarkoph. n 146
Tf. 50. Komische Darstellung auf der Kabiren-
vase Athen. Mitt. 1888 Tf. 11 (eine"Komoedie 4
BsXXego(pd>ov schrieb Eubulos).

Litteratur: H. A. Fischer Bellerophon. Leipz.
1851. Preller -Griech. Myth. II 83. Rapp
Roschers Myth. Lex. I 757ff. Osk. Treuber
Beitrage zur Geschichte der Lykier, Gymn -Progr
Tubingen 1886, 15ff. und Geschichte der Lykier'
Stuttgart 1887. [Bethe.]

'

Belleros s. Bellerophon.
Belli (BeXkoi), keltiberisches Volk in Hispania

Tarraconensis
, Nachbarn der Arevaker (Polyb. 5

XXXV 2, 3. 11. Appian. Hisp. 44. 48. 50. 63.
68). Der spater verschollene Volksname ist in den
iberischen Personennamen Pellus und Pellius er-
halten, da die Iberer p und b nicht schieden.

[Hubner.]
Bellicenses, die Bewohner des in einer Ur-

kunde vom J 585 Belica genannten Orts, des
heutigen Belley. Eine Votivinschrift an die Mater
deumund den Attis aus Belley (Orelli 1898) bietet
vic(anis)^ Bell(icensibus). Vgl. Holder Altkelt. i

Sprachsch. s. Belica und Belicensis. Longnon
Geogr. de la Gaule an Vie siecle 230. flhm.]

Bellicius und Bellicus. 1) C. Bellieus Cal-
purrnus Torquatus, cos. (CIL XII 1853), von
Borghesi (Oeuvr. VTH 613) als verwandt, viel-
leicht sogar als identisch mit Nr. 7 betrachtet,
der aber auch wieder mit Nr. 6 gleich gesetzt wer-
den konnte..

2) C. Bellicus Natalis, Consul im J. 68 mit
P. Cornelius Scipio Asiaticus und zwar, soweit
nachweislich', nur unter der Regierung des Kaisers
Galba. Die Dedicationsinschrift CIL VI 471 stammt
vom 15. October, die Militardiplome CIL III
p. 847f. X 7891 sind am 22. December ausge-
fcrtigt. Die Grabschrift (Bull. com. XVI 1888,
468) erwiese den 27. September, sofern sie mit
Sicherheit auf diesen B. Natalis zu beziehen ist.

i 3) C. Bellicus Natalis Tebanianus, Consul im
J. 87 mit C. Ducenius Proculus und zwar min-
destens seit dem 19. Mai und nicht mehr am
10. September (Acta fratr. Arv. CIL VI 2065 n
15. 54). Sein Sarkophag in Pisae CIL XI 1430.
Mflglicherweise ist er der Sohn von Nr. 2.

4) Bellicius Sollers, der Gatte der Claudia
Marcellina (CIL V 3337. 3338 u. a.), war, wie
3337 ergiebt, der Sohn eines Tib. Claudius Tib.
f. Quir(ina) Augustanus und Mess selbst urspriing-

0 lich Tib. Claudius Tib. f. Quirfma) Alpinus (CIL
V 3356). Erst nach seiner Heirat (V 3356) mit
Claudia Marcellina ist er von einem B. Sollers adop-
tiert worden (Borghesi Oeuvr. VI 411f.); den
Adoptivvater hat man auf Grund falscher Lesung
in CIL III 291 = 6818 entdecken zu kiinnen ge-
glaubt. Das bellum Germanicum (CIL V 3356)
ist moglicherweise das des Domitian und damit
gehtSrte das Consulat des B. (3338), das er 3356
noch nicht bekleidet hatte, in des Domitian oder*

0 seiner beiden Nachfolger Zeit, aus der ein vir
praetorius Sollers durch Plinius (ep. V 4) mit
Namen bekannt ist. Dass B. Sollers in diese Zeit
gehort, wird auch noch wahrscheinlich gemacht
durch Borghesi (a. O.), der in dem Polyonymus
von Tivoli (Nr. 5) einen Descendenten des B. Sol-
lers erkennt.

5) Verwandt mit Nr. 4, ist, wie aus der tlber-
einstimmung der Namen mit CIL V 3337 her-
vorgeht, ein . . . cius T. f. Clfaudia) Dexter Au-

~>gus[tanus Alpinjus Bellicius Sollers Metilius
. . . us Butilianus, dessen Name und Carriere
sich auf einer Inschrift (Hicks Journ. hell, stud
1890 , 251 = Dessau 1050) findet. Da sich
sein Name in dem des Consuls des J. 169 (Klein
Fast. cons. z. d. J. CIL XIV 3609) wiederkehrt,
so ist er wohl alter als dieser und gehort damit
der ersten Halfte des 2. Jhdts. an. Ob das Con-
sulat, davon das Epigramm auf der Inschrift
spricht, Thatsache oder Wunsch ist, lasst sich nicht

) deutlich ersehen.

6) C. Bellicius Torquatus, Consul im J. 143
mit Herodes Atticus zusammen (Klein Fast. cons,
zum J. 143) und vielleicht identisch mit dem
Consul des J. 148 (Klein zum J. 148) C. Bel-
licius Torquatus.

7) C. Bellicius Torquatus Tebanianus, Consul
im J. 124 (Klein Fast. cons. z. d. J.). Er muss
auch den Beinaraen Fl-faccus?] gefuhrt haben
nach der in seinem Consulatsjahre gesetzten In-

) schrift CIL XII 169. [Henze.]

8) . . . . rim Bellicius, Stadtpraefect von Rom
nach dem J. 375, RSm. Mitt. VHI 299. [Seeck.]

Bellienns und Billienus, regelrecht gebildete
Nomina gentilicia auf -enus, wie denn auch der
Freigelassene Nr. 7 regelrecht Bellienus Demetrius
heisst. Die Form Bellienus hat Jordan zu Sail,
lug. 104, 1 (vgl. Nr. 5) bestritten und unter Be-
rufung auf Hubner bemerkt. dass in den In-
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schriften zwar Ofter Billieni, aber niemals Bel-

lieni vorkommen. Indes wenn mir fur diese Form
auch kein Beispiel bekannt ist, so kommen doch

nebeneinander die abgeleiteten Formen Billenia

CIL VI 13588 und Bellenius VIII 4695, Belenia

VIII 937. 1799 vor. "Wenn man daher auch fur

diese Frage dem Zeugnis der Hss. nicht allzu viel

Wert beilegen wird, so liegt doch kein Grund

vor. den Gebrauch der Form Bellienus iiberhaupt

zu leugnen. 10

1) Bellienus (dieser lateinische Name liegt un-

zweifelhaft dem BsXlirov bei Plutarch zu Grunde)

und Sextilius waren Praetoren und wurden in

yollem Ornat samt ihren Lictoren von den See-

raubern (einige Zeit vor dem J. 67) gefangen ge-

nommen, Plut. Pomp. 24, dasselbe ohne Angabe
der Namen Appian. Mithr. 93.

2) Bellienus: Caelius schreibt im Februar des

J. 705 == 49 an Cicero, er mflsse nach den Alpen

gehen : ideo, quod Intimelii in armis sunt neque 20

de magna causa : Bellienus, verna Dernetrii (da-

mals aber schon Freigelassener, wie der Name be-

weist), qui ibi cum praesidio erat, Domitium
quendam nobilem illic, Caesaris hospitem a con-

traria factione, nummis acceptis comprehendit et

strangulavit usque quaque, inquis, se Do-

mitii male dant. vellem quidem Venere progna-

tus (= Caesar) tantum anim,i habuisset in vestro

Domitio, quantum. Pseeade natus (so Pantaga

der Witz natflrlich nichts iiber die correcte Form
des Namens. Bellienus verna Dernetrii Cic. ad

fam. VIII 15, 2, vgl. Nr. 2. Er wird ausser der

zuerst angefuhrten Stelle noch zweimal in den

Briefen an Tiro XVI 17, 2. 19 erwiihnt, aus denen

hervorgeht, dass Cicero ihn zwar nicht leiden

mochte, sich aber urn seine Gunst bemiihte. Nach
dem Cognomen Demetrius war er unzweifelhaft

selbst ein Freigelassener eines B. [Klebs.]

BeUintum (mutatio Bellinto Itin. Hier. 553),

Station in Gallia Narbon. an der Strasse Arelate-

Arausio, zwischen der mutatio Arnagine und der

civitas Avenione (Avignon), 5 Millien von letzterer

entfernt. Heute Barbentane (? nach Walckenaer).
Herzog Gall. Narb. 138. Holder Altkelt. Sprach-

schatz s. v. [Dim.]

Bellitiona, Stadt im Alpengebiet beim Geogr.

Rav. IV 30 p. 251, bei Guido c. 14 p. 458 Bel-

linciona, heute Bellinzona. S. Bilitio. [Dim.]

Bellins, wurde mit demselben Lautwechsel

wie in bellum — duellum nach Cicero der Duellius

(nach der gewOhnlichen spateren Schreibung Dui-

lius) genannt
,
qui Poenos elasse devicit, Cic. or.

153; vgl. iiber die verschiedenen Schreibungen

dieses Namens CIL I p. 39 und den Artikel

Duilius. [Klebs.]

Bellocassi. falsche Lesart fur Veliocasses

(-cassi). Gliick Kelt. Namen 161f. [Ihm.]

Bellona {Due(ljlona CIL 1196, 2 = X 104, 2.

thus fur ipsa cadenatus des Cod. Medic.) in hoc 30 Varro de 1. 1. V 78. VII 49. Priscian. ni 497 Keil.

Aug. c. d. IV 24; wohl nur verschrieben ist die

Widmung Belolai poeolom auf einer jetzt in Rom
befindlichen Trinkschale aus dem Museum zu Flo-

renz CIL I 44), ist die KriegsgOttin der Romer.

Sie wird in der Formel bei der Todesweihe des

P. Decius Mus in der Schlacht am Vesuv ange-

Tufen (Liv. VIII 9, 6), ebenso von dessen Enkel

bei Sentinum (Liv. X 28, 15). Nach Plinius

_ (n. h. XXXV 12) soil bereits Appius Claudius

4)* Dem C. Billienus C. f. setzen die romiscben 40 Regillensis, der Consul des Jahres 259 = 495, die
-

• - 1
•

""• >-•<"«
' Bilder seiner Vorfahren in einem natflrlich von

ihm selbst geweihten Tempel der B. aufgestellt

haben; es kOnnte dies nur ein kleineres Heilig-

habuit Cic. ad fam. VIII 15, 2.

8) C. Bellienus. Item in iure et ante hos

M. Brutus et paulo post eurn G. Bellienus homo
per se eognitus prope sine ulla oratione summus
evaserat ; qui consul factus esset, nisi in Maria-

nas eonsulatus et in eas petitionis angustias in-

cidisset, Cic. Brut. 175. .
Sonst nicht weiter be-

kannt; aus Cicero folgt, dass B. wahrscheinlich

die Praetur erreicht hat. [Klebs
"

Kaufleute zu Delos eine Inschrift, CIG 2285b;

in Delos ist ferner eine Statue gefunden, die nach

der Unterschrift ebenfalls einen C. Billienus C. f.

darstellt : Bull. hell. XI 1887, 270. Auf der ersten

Inschrift heisst er: nQtoflsvxr}g (= legatus), auf

der zweiten : otoazriyds avdvitaxos (= praetor pro

consule, Mommsen St.-R. II 3 647). Die Lebens-

zeit des B. lasst sich nur berechnen, wenn man
in ihm nach Boeckhs Vorgange (CIG a. a. O.)

turn gewesen sein, an dessen Stelle spater em
umfangreicherer Neubau trat, denn die Senats-

sitzungen daselbst, die in spaterer Zeit so haufig

waren (s. u.), finden sich erst seit dem zweiten

punischen Kriege verzeichnet. Wahrscheinlich aber

hat man mit Urlichs (Chrestom. Plin. p. 337)

den bei Cicero (Brut. 175) genannten redegewand'- 50 die Worte qui consul cum P. Servilio fuit anno

ten B. Nr. 3 sieht. [Henze
v

5) L. Bellienus (L. Bellienum oder Bellige-

num die Hss., Billienum Jordan), Praetor im

J. 647 = 107 Sail. lug. 104, 1. Wohl derselbe

ist L. Bellienus (so die Hss.), der Obeim (avun-

culus) Catilinas, der im J. 81 auf Befehl Sullas

den Q. Lucretius Ofella getOtet hatte (vgl. Appian.

b. c. I 101) und deswegen im J. 64 verurteilt

wurde, Ascon. in Cornel, p. 81 K.-S

urbis OCLIX als Zusatz eines Abscbreibers aus

dem Teste zu entfernen und die ganze Stelle auf

den bertthmten Claudius Caecus zu beziehen. Von
diesem wissen wir namlich bestimmt, dass er als

Consul im Jahre 458 = 296 im heissen Kampfe

gegen Samniter und Etrusker der B. einen Tem-

pel gelobte (Liv. X 19, 17. Ovid. f. VI 203). Ge-

weiht hat er ihn wahrscheinlich erst nach 461 =
293, da Livius in der ersten Dekade die Dedi-

6)' L. Bellienus. Sein Haus wurde bei der Be- 60 cation nicht mehr erwahnt (CIL I p. 287 elog.

stattung Caesars von der Menge angezundet und

niedergebrannt, Cic. Phil. II 91. Die Behaup-

tung Drumanns I 104, er sei ,ohne Zweifel' der

Freigelassene Nr. 7, entbehrt jeder Begriindung.

7) Bellienus Demetrius. Demetrius iste nun-

quam omnino Phalereus fuit, sed nunc plane

Billienus est, Cic. ad fam. XVI 22, 2, da hier

ein Wortspiel mit bilis vorliegt, so entscheidet

XXVIII = XI 1827). Der Stiftungstag fiel auf

den dritten Juni. Dem Charakter der Gottheit

entsprechend war das Heiligtum ausserhalb des

Pomeriums erbaut und zwar in der neunten Re-

gion an der schmalen Ostseite des Circus Fla-

minius unweit der in campo Martio extremo ge-

legenen (Varr. r. r. Ill 2) villa publico, (fast.

Venus. CIL I p. 301 = IX 421. Ovid. f. VI 201.
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Mirabilia Romae bei Jordan Top. Eoms II 629,
vgl. 422f. Liv. ep. 88. Plut. Sull. 30. Cassius
Dio frg. 109 Bekker. Sen. de clem. I 12). Der
Senat verhandelte hier mit den aus dem Kriege
heimkehrenden Feldherrn, die auf einen Triumph
Anspruch machten (Liv. XXVI 21,1. XXVIII
9, 5. 38,2. XXXI 47, 6. XXXIH 22, 1. XXXVI
39, 5. XXXVIII 44, 9. XXXIX 29, 4. XLI 6,

4. XLII 9, 2. 21, 6. 28, 2. Cic. in Verr. V 41.

satz zu dem in der Nahe beflndlichen alten Hei-
ligtum fiihrte das neue, in dem ein Bild der
GiSttin stand (Tibull. I 6, 48), von dem pulvinar
deorum im Circus (Fest. p. 364) den Namen aedes
B. Pulvinensis. Diese Benennung sowohl wie
der.abweichende Charakter des Kultes verbieten,
an eine Vereinigung beider Gottinnen in dem-
selben Locale zu denken. Der Dienst der asia-

tischen B., in vielen Punkten mit dem der Magna
Sen. a. 0.), mid mit den Gesandten auswartiger 10 mater und der Isis iibereinstimmend, wurde einem
Volker, welche die Stadt nicht betreten durften
(Liv. XXX 21, 12. 40, 1. XXXIII 24, 5. XLII
36, 2. Fest. p. 347). Zu den Ceremonien bei der

Kriegserklarung geherte die Sitte, dass der pater
patratus im Auftrage der Fetialen eine Lanze
ins feindliche Land schleuderte. Da bei der stetig

wachsenden Entfernung der Kriegsschauplatze die

Ausfiibrung auf grosse Schwierigkeiten stiess, so

trat zu den Zeiten des Pyrrhus an Stelle des alten

Collegium kappadokischer Priester (Tibull. I 6,
43ff. nennt auch Priesterinnen) iibertragen, welche
fanatiei de aede B. Pulvinensis (OIL VI 490.
2282. 2235. Iuv. IV 123) oder beUonarii (Aero
Horat. sat. II 3

, 223) genannt werden. Einen
eistopkoros aedis B. Pulvinensis erwahnt die In-
schrift CIL VI 2233. 2318. An den Festen der
Gottin zogen die Priester, von heiligem Wahn-
sinn ergriffen, durch die Stadt in schwarzer Klei-

Brauches eine symbolische Handlung, die vor dem 20 dung, auf dem Haupte Miitzen von zottigem Fell
Tempel der B. sich abspielte. Man liess hier

einen gefangenen Soldaten ein Stuck Landes an-

kaufen und erricbtete darauf als Sinnbild eines

Grenzpfeilers die sogenannte eolumna belliea,

liber diese Saule war? von jetzt an bei Ausbruch
eines Krieges der Fetial seine Lanze in jenen
Eaum, der das Feindesland bedeutete (Ovid. f. VI
206—8. Serv. Aen. IX 52. Fest. ep. p. 33. Pla-

cid, p. 14, 2 Deuerl.). Der Brauch wird noch

(Tertull. de pall. 4. Martial. XII 57, 11). In
ihrem Tempel liefen sie in fanatischer Wut mit
fliegeUflen Haaren und gezuckten Schwertern um
den Altar, verWundeten sich an Armen und Schen-
keln (vgl. CIL VI 2233), gaben das der Gottin
zum Opfer vergossene Blut einander zu trinken
und weissagten unter dem wilden Larm der Pau-
ken und Trompeten. Mit ihrem Blute, dem man
eine suhnende Wirkung zuschrieb, besprengten

unter Augustus und Marc Aurel ausgeubt (Cass. 30 sie auch die Menge, die es mit der Hand auf-
Dio L 4, 5. LXXI 33, 3). Statius (Theb. IV 6)
iibertragt die Handlung auf die Gottin selbst.

Die oben genannte Trinkschale, die dem 6. Jhdt.

angehOrt und aus Etrurien zu stammen scheint,

zeigt neben der Widmung Belolai poeolom das
zur Umschrift gehOrige Haupt der Enyo mit
Schlangen im Haar (Jordan Krit. Beitr. 7; Ann.
d. Inst. 1872, 54), ein Beweis, dass in der all-

gemeinen Anschauung die Gleichsetzung der B.

ring und davon genoss (vgl. ausser d. a. St. Lu-
can. Phars. I 565ff. Iuv. VI 105. 511ff. Minuc.
Fel. Oct. 30. Tertull. apol. 9. Aug. c. d. IV 34.
Sen. de vit. beat. 26, 8. Amm. Marc. XXI 5).

Commodus hielt streng darauf, dass die Verwun-
dung der Priester keine bios scheinbare war (Hist.

Aug. Comm. 9). Auf einer stadtromischen In-

schrift (CIL VI 2234) lesen wir von einer aedes
B. Rufiliae; die Zusammenstellung mit Isis und

mit der griechischen Enyo schon in friiher Zeit 40 Serapis wie (Tie Nennung eines fanatieus lassen
vollzogen wurde.

Von der alteren rOmischen B. durchaus ver-

schieden ist die unter demselben Namen zu Bom
verehrte Gottin von Comana in Kappadokien (Hirt.

bell. Alex. 66), eine in Vorderasieft heimische,

verschiedenartig benaunte Naturgottheit mit orien-

talisch fanatischem Kulte (Strab. XII 535. Plut.

Sull. 9). Die Ubertragung des Namens findet in

den grausamen, an die KriegsgOttin erinnernden

keinen Zweifel, dass die asiatische Gottin gemeint
ist, fraglich bleibt nur, ob der Name im Hinblick
auf den Kult (s. o.) von rufus (blutigrot) ab-
zuleiten ist, oder ob an ein andres nach dem Er-
bauer benanntes Heiligtum gedacht werden muss
(vgl. Fortimae ilaviae CIL VI 187). Fur die

Ausbreitung des Dienstes sorgte der excentrische
Bitus und der Eifer der Bettelpriester, die wan-
dernd von Ort zu Ort zogen. In der Schilderung

Gebrauchen ihre Erklarung. Der Kult wurde zur 50 der Dichter werden die Vorstellungen von der
Zeit des ersten mithridatischen Krieges auf Ver
anlassung Sullas zu Rom eingeftthrt (Plut. a. O.),

und zwar von Staatswegen, da Lactanz (inst. I

21, 16) die Opfer als sacra publico, bezeichnet.

Wir erfahren zwar, dass 706 = 48 infolge von
Prodigien ausser den Heiligtiimern der Isis und
des Serapis auch ein 'Ewawv auf dem Capitol
polizeilich zerstOrt wurde (Cass. Dio XLII 26, 2),

indes lag der Grund hierfur wohl in der damals

einheimischen Gottin mit denen der griechischen
Enyo und der asiatischen B. derart verschmolzen,
dass die Erinnerung an die erste mehr und mehr
verblasst. So entspricht es griechischer Anschau-
ung (Horn. II. V 333. 592 1, wenn sie zu Mars
und den ihn begleitenden Gottern in Beziehung
gesetzt wird (Plaut. Amph. pr. 42. Petron. 124.

256. Sil Ital. Pun. IV 436. Stat. Theb. V 155.

Claudian. de laud. Stilich. II 371ff., vgl. Amm.
noch geltenden Bestimmung, wonach die Verehrung 60 Marc. XXX 1, 1), wahrend in den Beinamen der
auslandischer Gottheiten in Privattempeln inner
halb des Pomeriums nicht gestattet war. Fur
den neuen Kult wurde beim Circus Flaminius eine

Statte gescbaffen und die Lage des comanischen
Heiligtums in tiefen engen Schluchten (Strab. a.

O.) durch einen Hain (CIL VI 2232) und kleine
Erhebungen (montes, vgl. Tertull. de pall. 4.

Orelli 4983) kfin^tlich nachgeahmt. Im Gegen-

B., ihrerer Attribute und Opfer der wilde, grau-
sam blutige Charakter der comanischen Gottin
iramer starker hervortritt (Verg. Aen. VIII 703.
Sil. Ital. IV 223. 436ff. V 221ff. Stat. Theb.
VII 72ff.; silv. IV 5, 10. Sen. Here. Oet. 1312.
Claudian. in Eutrop. II 109ff. 144 ; in Prob. cons.

121. Aug. c. d. V 12. Amm. Marc. XXIV 7, 4.

XXIX 2, 20. XXX 13, 1). Derselben Gottin
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galten demnach wahrscheinlich auch die Inschrif-

ten der Kaiserzeit CIRh 998. CIL XI 1315. 1737.

CIL IX 1456 (ein Sclave des Ti. Claudius Nero
weiht als magister Bellonae eine lueerna im
J. 12 n. Chr.). X 6482 (zwei Frauen stiften eine

aedes B. pro salute Traiani im J. 104 n. Chr.). IX
3146 (sacerdos Matris Magnae refecit Bellonam).

VII 338 und II Suppl. 5277 (der B. ein Altar

geweiht). Die spatere Zeit identificierte B. mit
Virtus (CIL V 6507. Orelli 4983. CIRh 1336.

Lactant. inst. I 21, 16). Daraus, dass auch die

sabinische Nerio durch Virtus erklart wurde, und
aus den Beziehungen der B. zu Mars (s. o.), die

sie gleichfalls mit jener Gottin teilte (Gell. XIII

23, Sff. Sen. bei Aug. c. d. VI 10. Suet. Tib. 1.

Porphyr. Horat. ep. II 2, 209. Lyd. de mens. IV
42), hat man. auf die Identit&t beider und auf

den sabinischen Ursprung der alteren B. schliessen

wollen. Indes weder die Gleichsetzung mit Virtus

zu einer Zeit, die liber die Eigenart der Gotter

durchaus unklare Begrifie hatte, noch das auf

griechischen Einfluss zuriickgehende Verhaltnis

zu Mars kann fiir diese Ansicht geltend gemacht
werden, ebensowenig die sehr zweifelhafte Be-

teiligung des alteren Claudiers an der Erbauung
des Tempels. Vgl. Tiesler De Bellonae cnltu et

sacris, Berl. 1842. Mit demselben Namen bezeichnet

Aram. Marc. XXVII 4, 4 die KriegsgOttin der

keltischen Scordisci (vgl. Zeuss Die Deutschen

132ff.). [Aust.]

BeUonarii , eine nur in den Horazscholien

(Aero Horat. sat. "II 3, 223) sich findende Be-

nennung der Priester der asiatischen Bellona (s.

d.), die inschriftlich als fanatiei de aede Bellonae

Pulvinensis bezeichnet werden. [Aust.]

Bellomun (Itin. Ant. 276 nach dem Cod.

Escorial. ; die iibrigen haben Beloium) , Flecken

in Camien an der Strasse von Aquileia nach Vi-

runum in Noricum, 30 Millien von ersterem; wahr-

scheinlich der Flecken Tricesimo nOrdlicb von

Udine. S. Mommsen CIL V p. 167. Pais Suppl.

442—445. 1232. [Hiilsen.]

Belloyaci, das tapferste Volk Belgiens (Caes.

b. g. VII 59. Hirt. VIII 6. Strab. IV 196 avrtiv

de riov Be).ya>v BMoaxovg aoiaiovg tpaai. Oros.

VI 7, 11 aus Caesar), welches allein 100 000 Be-

waffnete ins Feld stellen konnte (Caes. b. g. II 4).

Sie beteiligten sich an dem allgemeinen Gallier-

aufstand im J. 52 und wurden besiegt (Caes. b.

g. Vn 59. 75. Hirt. VIII 6-22. Liv. epit. 108;

vgl. Cic. ad fam. VIII 1, 4). Im J. 46 dampfte

Brutus als Legat Caesars noch einen Aufstand

(Liv. epit. 114). Seitdem waren sie ohne Bedeu-

tung. Mit den Ambiani zusammen, deren siid-

liche Nacbbarn sie waren, werden sie erwahnt von

Strab. IV 194. V 208. Plin. n. h. IV 106. Inc.

panegyr. Constantio Caes. d. 21. Ihre Haupt-

stadt Caesaroinagus (Ptol. II 9, 4 BMovaxot u>v

716X15 KaioaQOfiayog) hiess spater Bellovaci (Not.

Gall. VI 20 Civitas Bellovacorum) und hieraus

{BeUovaeis) ist das heutige Beauvais (im Beau-

vaisis) entstanden. Cites Bellovaci werden auch

auf Inschriften erwahnt, CIL XII 1922 (Vienne)

civi Bellovafco]. Jullian Inscr. de Bordeaux

nr. 58 B(is) AI(anibus) ob memoriam Vestini

Onatedonis ' c(ivis) Bel[I(ovaci)]. Tocilescu
Philol. Versamml. XLIII (Koln) 198. Die spa-

teren Zeugnisse bei Holder Altkelt. Sprach-

Pauly-Wiasowa III

schatz s. v. Der erste Bestandteil des Wortes
kehrt in andern keltischen Namen wieder (Bello-

rix, Bello-vesus), zum zweiten vgl. Vac-aim u. a.

Gliick Kelt. Namen 152. 161. D esj ardins Geogr.

de la Gaule II 435. 451. Longnon Geogr. de la

Gaule au Vie siecle 415f. S. auch Caesaroina-
gus. [Ihm.]

Bellovesus. Nach der gallischen Wandersage
schickte KOnig Ambigatus von Gallien die beiden

Sohne seiner Schwester , B. und Segovesus , um
sein eigenes iibervOlkertes Reich zu entlasten, mit

gallischen Scharen auf Eroberungsziige
;
jenem

wiesen die Gotter den Weg nach Italien, wo er

nach Besiegung der Etrusker Mediolanium griin-

dete. Liv. V 84. 35, 1. [Klebs.]

Bellum, neben der KultgOttin Bellona eine

besondere Personification des Krieges, von den

augusteischen Dichtern an Aussehen und Gestalt

unter dem Einfluss des grausam blutigen Dienstes

der asiatischen Bellona und der alexandrinischen

Kunst geschaffen (Verg. Aen. I 293ff. VI 279.

Ovid met. I 143ff.). Unter den Kunstschatzen,

mit denen Augustus das von ihm erbaute Fo-

rum schmiickte, nennt Plinius zwei Gemalde des

Apelles, von denen das eine die Gottheit zur

Darstellung brachte, restrictis ad terga manibus
Alexandro in curru triumphante (Plin. n. h.

XXXV 93; vgl. Brunn Griech. Kiinstlergesch.

II 141). Diese Nachricht wird von Serv. Aen.

I 294 dahin erweitert , dass der Beschauer , der

das Forum betrat , das Bild zu seiner Linken

hatte. Damit lOsen sich auch Panofkas Zweifel

an der Richtigkeit jener ersten Notiz (Arch. Ztg.

VI 1848, 100). [Aust.]

Belluntes, wahrscheinlich Beiname der Tri-

tienses (s. Tritium) in Cantabrien, an der Nord-

kiiste des tarraconensischen Hispanien, nach Mela
HI 15 (tritinobellunte). Vgl. Belli. [Hiibner.]

Bellunum (so CIL V 993. VI 2612; BiXov-

vov Ptol. Ill 1, 30, Velunum die Hss. bei Plin.

n. h. Ill 130), Municipium in Venetien (Plin. und
Ptol. a. a. O. Paul. Diac. hist. rom. VI 26) ; noch

jetzt Belluno. Es gehOrte zur Tribus Papiria

(Kubitschek Imp. rom. tributim discr. 108).

Bedeutende Reste prachistorischer (venetischer) An-
siedelungen finden sich in der Nahe von B. ; tiber

die Nekropole von Caverzano vgl. Ghirardini
Not. d. scavi 1883, 27—43. Lateinische Inschrif-

ten aus B. CIL V 2036—2065. [Hiilsen.]

Belluros (Bi/lovooq), wohlhabender und volk-

reicher Flecken im thrakischen Bezirk Rhodope,

durch Iustinian I. zum Schutz gegen die Angriffe

der Barbaren befestigt und zur Stadt erhoben,

Procop. aed. IV 11 p. 303 Bonn. Vgl. Bolerus.-
[Oberhummer.]

Bellns. 1) Freigelassener des Faustus Cor-

nelius Sulla, Cic. p. Sull. 55. [Klebs.]

2) Gallischer Vasenfabrikant der Kaiserzeit,

Dragendorff Bonn. Jahrb. XCVI 109.

i [C. Robert.]

Belmina (Belminatis) s. Belbina Nr. 2.

Belnar, Station der Strasse von Nisibis (s.

d.) nach Thelser (s. d.), in der Nahe des Tigris

und wohl zu Mesopotamien gehOrig, Tab. Pent.

[Weissbach.]

Belo s. Baelo.
Belochos (Br)lwxo5 Euseb. chron. ed. SchOne

I 65. Sync. 108 c. 147 a. Exc. lat. barb, bei

9
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Prick Chronica minora I 282; BrjXovXog Clem.
Alex. Strom. I 21. Euseb. Praep. Ev. X 497 c;
BrjXoxoog XgovoyQ. avvzo/x.). 1) Der achte Assy-
rerkimig in der nach Ktesias und einer hellenisti-
schen Quelle (Bion?) gearbeiteten assyrischen Ko-
nigsliste des Kastor, die bei den christlichen Chro-
nographen zu Grande liegt. Der Name scheint erst
der hellenistischen Quelle eigen gewesen zu sein,

2) Der achtzehnte AssyrerkCnig derselben Liste,
so vermutlich schon von Ktesias genannt, nach]
einer Notiz bei dem Syrer Bar-Hebraeus Chron.
Syr. ed. Bruns-Kirsch 18. Hist. dyn. ed. Pococke
38. Grander von Chaleb-Beroia. [Baumstark.]

Beloinm s. Bellonum.
Belola s. Bellona.
Bsloftavreia oder ^a^Softavxela war nach

Hieronymus ad Ezechielera XXI 18ff. (VI 206
Migne) der griechische Name fur die yon dem
Propheten erwahnte assyrische Art der Losman-
tik.

_
Man beschrieb die Pfeile mit Namen, steckte 2

sie in den Kflcher und schuttelte sie, bis einer
herausfiel. Vgl. Lenormant La divination chez
les Chalde'ens 17ff. Bouche"-Leclercq Histoire
de la divination I 197, s. imch'PapSo/iavTeta.

[Riess.]

Belone, die Erfinderin der Nadel (BeXovrj),
Hyg. fab. 274; iiber den Fisch B. s. Acus.

[Hoefer.]
Belos (BijXos). 1) Kiistenfluss in Phoinikien

(Plin. n. h. V 75. XXXVI 190. Tac. hist V 7 *

Isid. Orig. XVI 15. Joseph, bell. Bid. II 10, 2
ByXatog. Steph. Byz. s. "Axrj), nach Plinius (n.

h. V 75) auch Pagidus genannt ; er entspringt nach
Plinius (a. a. 0.) aus einem See Cendebia am Fusse
des Berges Carmelus und mundet in der Nahe
yon Ptolemais (Ake) ins Mittelmeer. Plinius nennt
ihn eaerimoniis saner

; Josephos(a. a. 0.) berichtet,
dass an dem Ufer ein Grabmal des Memnon ge-
zeigt wurde. An seinem Ufer war nach Josephos (a.
a. 0.) ein kleiner Platz, wo der Wind den fein-
sten Glassand in reicher Menge zusammentrieb

;

daher wurde die Erfindung des Glases hieher ver-
legt (Joseph. Plin. Tac. a. a. 0., vgl. Strab. XVI
758. Isid. a. a. OA Nach Claudius Iulius (bei
Steph. Byz. a. a. 0.) wuchs an dem Fluss die
Heilpflanze xoXoxdoiov, durch welche Herakles
geheilt wurde. Auch Purpurschnecken fand man,
wie noch heute, in Menge an seiner Miindung.
Heute Nahr Na'men.

2) Gebirge in Syrien (Ptol. V 15, 16. Plin {

n. h. V 81. 82. Steph. Byz. s. SeXevxdfaXog).
Ptolemaios und Steph. Byz. (a. a. 0.) nennen ein
2$Xevxeta jiqos ByX?

; Plinius (a. a. 0.) ausser-
dem auch noch ein Chaleis ad Belum. Aller-
dings wird nirgends B. ausdriicklich als ein Ge-
birge genannt. Nach dem, was wir tiber die Lage
dieser Stadte wissen, scheint B. etwa dem heuti-
gen Dschebel Nosairije zn entsprechen, welcher
nordlich vom Libanon dem Lauf des Orontes anf
der Westseite folgt. [Benzinger.] f

8) Ein schon in den hesiodischen Ehoien im
Kassiepeiamythos erscheinender

, spater auch in
die Danaidensage verflochtener Name, der viel-
Hcht wie Arabos (s. d.) und Aigyptos (s. Art.
Babys) urspriinglich hellenisch ist, aber mit dem
onentalischen Baal (s. d., chaldaeisch: Bel) je
l&nger je mehr zusammenwuchs. a) Als Vater der
Thronie (eponymen Nymphe der nach Eustath. II.

II 533 p. 277, 49 durch alte Sagen beriihmten
epiknemidisch-lokrischen Stadt Thronion, Schol.
H. a. 0.), Schwiegervater des Hermaon, Grossvater
des Arabos (von Aulis-Chalkis ? s. d.), des Vaters
der Kassiepeia (von ^H^ojn'a-Euboia : E. Maass
Ind. lect. Gryph. 1890, 22£f.) im hesiodischen Ka-
talog frg. 43 Ki. und bei Stesichoros frg. 64 Bgk.
aus Strab. I 42 (vgl. Antonin. Lib. 40) gehort
B. dem Euripos an. b) Fur B. im Danaiden-

Omythos ist Aisch. Hik. 318 der erste Zeuge (uber-
sehen von Wernicke o. Bd. I S. 1005, 32ff. und
Bernhard in Roschers Myth. Lei. I 155, llff.).

B. ist hier Sohn der Libye, Enkel des von Zens
und Io erzeugten Epaphos, Vater des Danaos und
Aigyptos, Grossvater mithin der Danaiden und
Aigyptiaden (= Schol. Aisch. Prom. 773. Schol.
ABMI Eur. Orest. 932. Apostol. XIII 29. Arsen.
XL 93). Als Vater des B. ( = Zeig Atfivg) und
Gatten der Libye kennt Nonnos (Dionys. Ill 291)

3 den Poseidon. B. gilt als Vater des (wohl alt-aigia-
leischen) Aigyptos in localer Legende vom fivij/ua
Aiyvnxov zu Pattai, Paus. VII 21, 13. Vater des
ArgeierkOnigs Danaos auch bei Hygin. fab. 124
168. 273. Schol. Germ. 172, 7 Breys.; vgl. Be-
tides = Danaides Ovid. met. IV 463. Iuv. sat.
VI 656. Zugleich mit Libye, Aigyptos, Danaos bei
Tzetz. Lyk. 630. Dasselbe Stemma, nur mit Phoi-
nix und Agenor als Sohnen, Kadmos als Enkel,
Schol. Gu. Bar. Leid. Eur. Phoin. 247, BI v.

J 291 und M v. 678 fwiederkehrend , nur unter
Auslassung der Zwischenglieder B. und Phoinix
und vermehrt urn Poseidon als Gatten der Libye,
Schol. M v. 158). Bruder des Agenor, Gatte der

•Antiope, Vater des Kadmos, Phoinix, Kilix ist B.
im Stemma mit Epaphos, Libye und Poseidon,
als Eltern und Ahn, Schol. ABCMI Eur. Phoin. 5.
Ebenso kennt den Poseidon und die Libye als
Eltern, Epaphos als Memphiten, Agenor als Bru-
der, und dazu die Neilostochter Anchinoe als

lOGattin des iigyptischen Konigs B., der seine
Sonne, Danaos nach Libyen, Aigyptos in das Me-
lampodidenland und Aigyptos einsetzt, die apol-
lod. Bibl. II 1, 4, 2f. (= III 1, 2) und, nur ohne
den dortigen Zusatz ,nach Euripides ist B. auch
Vater des Kepheus und Phineus', das Schol. AD
II. I 42. Vater des Aigyptos, Bruder Agenors ist
B. auch bei einem Mythographen des Steph. Byz.
s. Gdoog, der ihn als Grossvater des Lynkeus (vgl
Ovid. Her. XIV 73), iiber diesen als Ahnherr des

0 Abas und seiner Tochter Danae kennt. Dem obigen
Stemma (Poseidon, Libye, Agenor, Aigyptos, Da-
naos) setzt noch den Enyalios als Sohn des B.
von Libye und die Side als Gattin des B. und
Mutter des Danaos und Aigyptos hinzu Ioann.
Ant. frg. 6, 15, FHG IV 544 = Malal. p. 30.
Kedren. p. 38. Tochter des B. ist dagegen diese
Side nach Eustath. Dion. Per. 912, nach Murr's
Vermutung (Pflanzenwelt in der griech. Mytho-
logie 85) mit Beziehung auf die alte Kultur der

0 Granate (aidtj) im Orient. Charax Xgovixd I frg.
24 aus Steph. Byz. s. Atyvnxog, FHG HI 642 nennt
B. Gatten der jioxa/itxig 'Asgia, Vater des Aigy-
ptos. Nonnos nennt ihn (Dion. HI 295) Vater
nicht nur des Aigyptos, Agenor und Phoinix, son-
dern auch des Phineus. Eine Verkniipfung dieses
B. a hellenischer Mythen mit dem als B. transcri-
bierten Bel Mesopotamiens (s. unten f. g. i. k) ver-
sucht die ktesianische Sage von der Wanderung des
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,Aigypters' B. nach Babylon bei Diodoros I 28 (Ko-
nig B., Sohn des Poseidon und der Libye, stiftet nach
agyptischem Muster am Euphrat eine steuerfreie

Priester- und Astrologenkaste der Chaldaeer; vgl. II

8) und Paus. IV 23, 10 (B. stiftet in Babylon einen
Tempel dem Gotte, der nach ihm den Namen B. be-

kommt, vgl. Diod. H 8f. und unten k : Alex. Poly-
hist.). Pausanias wahrt durch Nennung der Libye,
wie Diodor. 1 28 durch Erwahnung des Danaos, die

Zeus zu Babylon; II 9: Heiligtum des Zeus.-B. in-

mitten der Stadt, nebst Standbild, zwischen denen
der Hera und Rhea, und heiligem Krater, Arrian.

anab. Ill 16, 4. Ps.-Hekataios v. Abdera (frg.

14, FHG II 394 a bei Joseph, c. Apion. I 22)
erzahlt, wie Alexander der Grosse den zerstOrten

Tempel des B. zu Babylon habe durch seine Trup-
pen wieder aufbauen wollen, die jiidischen Sol-

daten aber sich weigerten, Material beizuschleppen.
Fiihlung mit dem argivischen Mythos, in den B. 10 Bilder von wunderbaren Mischgestalten aus Tier-
wohl zusammen mit dem nach Maass (a. 0. 24)
ursprfinglich euboeischen Epaphos eingedrungen
war. c) Vater der Damno, die mit dem Posei-

donsohne Agenor den Phoinix, die Isaie und Me-
lia, die Gattinnen des Aigyptos und Danaos, er-

zeugt, ist B. bei Pherekydes (v. Leros) im Schol.

Apoll. Rhod. Ill 1185, FHG I 82, 40. d) Vater,
oder wohl richtiger Ahnherr im dritten Glied
(Jahrb. f. Philol. Suppl. XVI 1887, 178, 126), des

und Menschenleibern daselbst: Berossos Bajiv-
Xwviaxa I frg. 1, 4 (aus Synkell. p. 28, 5f.,

FHG II 497; vgl. Euseb. chron. I 16 Schone).

Derselbe (a. 0. § 5f.) erzahlt, wie B. das weib-
liche Urwesen Thalatth-Omorka halbierte und
aus .den Halften Himmel und Erde schuf nach
Vernichtung aller Tiere, darauf sein eigenes Haupt
sich abschlug und aus dem mit Erde vermischten
Blute Menschen entstehen liess. Berossos selbst

zum Eponymos der mesopotamischen Artaioi-Ke- 20 war Priester des B. : Tatian. or. adv. Graec. 58

;

phenes gewordenen Kepheus ist B. bei Herodot
VH 61. e) Sohn der Augeiastochter Agamede
von Poseidon und Bruder des Aktor und Diktys
beisst B. bei Hyg. fab. 157, wo vielleicht eher ,der

Eleier' Br/Xevg (s. d. Nr. 2) gemeint ist. f) In der
Didosage ist B. Vater der Dido-Elissa, Hyg. fab.

243; bei Verg. Aen. I 621ff. mit Schol. v. 621
{anstatt des Mettes, Serv. Aen. I 343; Meton,
Myth. vat. I 214; Mutto, Iustin. XVIII 4, 3—6

er erzahlt (frg. 14 aus Joseph. Ant. Iud. X 224,
FHG n 507), Nabuchodonosoros habe bei seinem
Regierungsantritt von der Beute des Feldzugs
nach Syrien, Palaestina und Aegypten den Tem-
pel des B. neu geschmlickt. Krates von Mallos
im Schol. B (L) II. I 590 kennt B. als chaldae-
isches Wort. Mit der ,Konigin BrjXxig' stellt den
B. als Urahn Nabukodonosors ein angebliches
chaldaeisches Orakel aus Megasthenes bei Aby-

8) auch Kflnig von Sidon, Besieger und Verwiister 30 denos (frg. 9 aus Euseb. praep. ev. IX 41, FHG
von Kypros, nimmt den aus Salamis vertriebenen

Teukros auf und giebt ihm Kypros (Salamis), bezw.
Hiilfe zur Eroberung dieses Landes. Darum heissen
auf Kypros Lapathos und Kittion ,Stadte des B.'

bei Alexander v. Ephes. bei Steph. Byz. s. Adjcij-

&og. g) Grander des babylonischen Reichs, Er-
bauer von Babylon, Ahnherr des Orchamos, des

Fiirsten der Achaimeniden , der mit Eurynome
Leukothea, die Geliebte des Helios, erzeugt, nennt

IV 283) zusammen. Ebenda nannte Abydenos
den B. als Grander der Mauer Babylons, der,

nachdem er die Flut hatte sich verlaufen lassen,

einem jeden sein Gebiet anwies und dann ent-

riickt ward. Nach Michael d. Gr. a. 0. 35 und
Bar-Hebraeus a. 0. war B. ein EmpOrer, der von
einem alten chaldaeischen Reiche abfallend, nach
siebenjahrigem Kampfe sich in Assyrien eine von
Babylon unabhangige Herrschaft grflndete (B asm-

den B. die rhodische Sage bei Ovid. met. IV 213, 40 stark). Abydenos (frg. llf. aus Euseb. chron.
nach Lactant. argum. angeblich aus Hesiodos, frg.

44 Ki. = Euseb. praep. ev. 419 dff. 456 d; vgl.

Iuv. sat. VI 656. Vater des Babylon nennt ihn
Steph. Byz. s. Ba{lvXd>v. Eustath. Dion. Perieg.

1005. Etym. M. s. BijXog, wo als Nebenformen
BadX (Et. Gud. s. BctX), ferner BrjXwv genannt
und von Ietzterem-Ba^?.i6v (so), Grander Babylons
hergeleitet wird. Vgl. unter k. h) Vater des Theias,

der mit der Nymphe Oreithyia im Libanon die

FHG IV 284f.), zuruckgehend auf Moses v. Cho-
rene I 4, nennt ihn Vater des Babios, Grossvater

des Anebos, Urahn des Ninos, im Zusammenhang
der armenischen Uberlieferung vom Kriege des B
mit Armenien. Berossos frg. 22 (bei Agathias II

62, FHG II 498) lasst den Zeus unter dem Namen
B. von den Assyrern verehrt werden, Plin. n. h.

VI 121 als Iuppiter Belus, Erfinder der Stern-

kunde. Sein Grabmal kennt Strab. XVI 738,
Smyrna erzeugt, ist B. bei Ant. Lib. 33. i) Die 50 die Zerstorung durch die Perser Diodor. XVII
Historiker und Geographen verstehen immer den
babylonischen Bel (s. Baal); so Herodot. I 181:

Zeus B., Eponymos der BrjXi&si jwlat Babylons
<vgl. in 155), = Eustath. Dion. Per. 1007, der

noch den von Semiramis gestifteten Gold-Silber-

Elfenbeinaltar des Konigs B. nennt. Auf Hellani-

los von Lesbos und Ktesias beruft sich (ausser

auf Herodotos) auch Kephalion frg. 1 (aus Syn-
kellos p. 167 a und Euseb. chron. I 59 Schone,

112, ausftthrlicher Aelian v. h. XIII 3, demzu
folge Xerxes darin den Lcichnam des B. in 01
schwimmend in einem Krystallsarg vorfand und
das Wunder erlebte, dass trotz Nachgiessens un-

geheuerer Mengen Ols immer das Haupt zum
Teil aus der Fliissigkeit herausschaute, Joseph, ant.

X 11. Statt der sonst gebrauchten Form BfjXog

(VIII 33, 3) hat Pausanias einmal (I 16, 3) BrjX

als Besitzer des Heiligtums in der babylonischen
FHG in 626) fur Ninos als .Belides' d. h. Sohn 60 Landschaft Chaldaia. In Elymaia nennt ein solches
des B., offenbar den assyrischen KOnigslisten ent-

sprechend; vgl. Dionysios v. Tellmahar 16 Tull-

berg. Michael d. Gr. 37 Langlois. Bar-Hebraeus
Chron. syr. 11 Bruns-Kirsch (nach Annianos,
vermutet A. Baumstark in schriftl. Mitt.). Mit
B. beginnt auch die syrische Konigsliste des Ar-

meniers Samuel 15 ed. Mai-Zohrab (Baumstark).
Ktesias bei Diodor. II 8: Erzbilder des B. genannten

Strab. XVI 744, ein hebraeisches des .tyrischen'

Gottes B. Joseph. Ant. Iud. VIH 318
;
syrischen

Kult des B. genannten Zeus bezeugt Cass. Dio
LXXVIII 8 fur Palmyra; vgl. die Inschriften

CIG 4482, 10 und den Priester CIG 4485, 15;
romischen des BfjXog-Belua zusammen mit andereu
Gottern die Inschrift eines von einem Palmy-
rener gestifteten Tempels, CIG 6015. CTL VI
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50f., vgl. 710; gallischen im Vocontiergebiete
der Altar des Ev&vvxijg r&xng B. = Belus for-
tunae rector tnenftjisquemagister, gestiftet wiede-
rum zur Erinnerung an den Palmyrener Mutter-
kult, CIL XII 1277 (zweisprachige metrische In-

schrift). Das spatere Antiooheia am Orontes soli

zuerst von B. und Kasos, den Sohnen des Inachos,

gegrlindet sein nach Synkellos I 237 B. und (nach
Annianos: A. Baumstarkin schriftl. Mitteilung)
beimSyrerDionysiosvonTellmaharp.23. k)Mytho- 10

Nach Et. M. s. BtjXdg sollte B. ein chaldaisches
Wort fur die avojxdxw xov ovgavov mgupegeia sein

:

ein kiinstlichcr Versuch, den chaldaischen Bel als

Himmelsgott zu erklaren. [Tumpel.l

4) S. Baal.
Belphoi (BeXyol), aiolische Form fur AeX<poi,

Etym. M. 196, 55. 200, 29. IGS I 2385. 2418.
Meister Griech. Dial. I 118. 216. 259.

[Oberhummer.]
Belsalino (Geogr. Eav. IV 20 p. 220

, 8) s.
logeme entspannen sich aus der Vermischung des Vetus Salina."
Baal(Bel)nichtnurmitjB^os a, sondern auch mit * Bel sinum. 1) An der Strasse von Aginnum
Zeus (s. o. i: Herodotos, Ktesias, Agathias u. a.).

So hat Philon v. Bybios frg. 2 (aus Euseb. praep. ev. I

10, 21, FHG III 568) den Zeus-B. als Sohn des
Kronos I. und Bruder des Apollon und Kronos II.,

Eupolemos {n. 'Iovdalcov bei Alexander Polvhist.

frg. 3 aus Euseb. praep. ev. IX 17, FHG III 212)
den B. II. als Sohn des B.-Kronos (I.), Bruder

nach Lugdunum, Itin. Ant. 463. Nahere Lage
unbestimmt. Desjardins Geogr. de la Gaule II
404. Vgl. Besinum. [Ihm.]

2) Ort der Keltiberer in Hispania Tarraco-
nensis nach Ptol. II 6, 57 (beim Geogr. Bav. 313, 7
Belisarium); nicht verschieden von der an der
Strasse von Turiaso nach Caesaraugusta, 20 Millien

des Chanaan. Dem Ioann. Ant. frg. 5, 4f. (PHG 20 von ersterer gelegenen Station Balsione (Itin. Ant
IV 541f.) ist B. als Konig der Assyrer Sohn des
Pikos-Zeus und der Hera-Nemesis, Enkel des
Kronos und der Semiramis, Vorganger seines
Oheims Ninos, genannt did to o^vzaxor slvai;

bei Thallos frg. 2 (aus Theophilos ad Autolyc.
Ill 29 und Lactant. inst. I 23, PHG III 517) ein

assyrischer Konig, 322 Jahre vor den Troika lebend
und mit den Titanen zusammen gegen Zeus und
die anderen Getter kampfend (Theoph.), verehrt

443, 4), Bellisione (451, 1), Belsionem (Geogr.
Rav. 310, 18). Guerra (Discurso a Saavedra 87)
setzt sie nach Mallen zwischen Cascante und Zara-
goza. [Hubner.]

Belsonancum, villa quae in medio Ardoen-
nensis silvae sita est, Greg. Tur. hist. Franc. VIII
21 (z. J. 585) Frahere Gelehrte identiflcierten

es mit Bastogne im Luxemburgischen
,

richtiger

Longnon Geogr. de la Gaule au Vie siecle 388
von Assyriern und Babyloniern. Im frg. 5 aus 30 mit Nieder-Beslingen (frz. Bas-Bellain, Luxem-
Synkellos p. 92 soil derselbe auch den B. an der
Spitze einer assyricshen Liste von 41 KOnigen ge-
nannt haben; doch vgl. C. Miiller a. O. 518 zu
frg. 4 und Gelzer Africanus II 204ff. Nonnos
Dion. XVni 302 nennt B. einen Assyrer und ixgo-

jiarwQ des Staphylos und lasst ihn den Kampf
des Zeus mit Kronos erzahlen ; nach XL 392 ist

B. der Name des Helios am Euphrat. Bei Ale-
xander Polybist. frg. 3 aus Euseb. praep.

burg), das in einer Urkunde vom J. 770 Bels-
langum heisst. Holder Altkelt. Sprachsch. s. v.

u. s. Beslancium. '

[Ihm.]

Belsurdos (BeXoovgdog), Beiname des Zeus
in einer thrakischen Inschrift, Dumont Inscrip-
tions et monuments figures de la Thrace 72 a.

Borghesi Oeuvres III 274. Arch, des missions
scientifiqu. Ill 3 p. 148. 182. Ob es sich um
einen urspriinglich thrakischen Gott oder um eine

I 10 (nach Artapanos 'IovSaixd) , PHG III 213 40 von einem Ortsnamen (vgl. BsXXovgog Procop.
soli gar B., der eponyme Erbauer und Bewohner
des ,Belos' genannten Turmes von Babylon, der
einzige iibrigbleibende der Giganten gewesen sein,

die (unter ihnen Abraham !) von den Gottern wegen
ihres Ubermuts bestraft worden sjien. Mit dem
biblischen Nimrod wird B. auch von Ps.-Agathan-
gelos , Michael d. Gr. u. a. syrischen und arme-
nischen Schriftstellern identiflciert (Baumstark).
1) Der lydische Konig B. ist nach Herodot. I 7

de aedif. IV 11) abgeleitete Epiklesis handelt, ist

zweifelhaft. [Jessen.]

Beltra, auf der Tab. Peut. eine Station zwi-
schen Ekbatana und Rhagae. Wenn man auch
Tomascheks Correctur der ganzen Route (S.-Ber.

Akad. Wien CII 147ff.) nicht ohne weiteres zu-
stimmen wird, so ist doch sicher-, dass ein schwerer
Irrtum der Tabula vorliegt, und h5chst wahr-
scheinlich, dass B. zwischen Konkobar-Kongaver

Sohn des Alkaios, Vater des Ninos, Grossvater 50 und Ekbatana-Hamadan zu suchen ist. Toma
des Agron , des ersten Ktlnigs aus dem Hera
kleidengeschlecht , also vielleicht = BeXeovg (s.

Beleus Nr. 1), vgl. Tzetz. Ghil. VII 159ff. Babr.
fab. prooem. -in) Ein indischer Gott, dem funf-

ten Herakles gleich, ist B. dem Cicero de nat.

deor. Ill 42. Beli oculus (Katzenauge), ein Edel-
stein, bei Plin. XXXVII 149 (nach dem Assvrer-
konig genannt). Den Schwur ud xov Bfj/.ov s.

bei Hercher Erot. gr. Addenda LXI. Vor der
Verschmelzung mit dem babylonischen Bel ist 60
BfjXog wohl ein mittelgriechischer (lokrischer ?

vgl. oben a) Gottesbeiname gewesen, abzuleiten
von pijXog = ovgavog xal 6 Zevg y.al 6 llooei-

dcovos vtdg , Bekker Anecd. 225, 9 = Hesych. s.

Bijlog, wofur Achaeer und Dryoper PyXdg (= ov-
gavog und olvfinog) betonten, Phot. s. Br\l6g. Hero-
dian. zu II. I 590 (= Et. M. verkiirzt) und Schol.

AB (L) a. O. : PtjXog. xatd Agvonag 6 "OXvfixog.

schek (a. a. O. 152) halt es fur identisch mit
Adrapanan, welches in der N&he von Musaabad
oder Asadabad (so Tomaschek) gelegen haben
muss. Seine Etymologie des Namens Beltra ,von
Bel geschutzt' ist hOchst unwahrscheinlich. Unter
der Form Belfra nennt Geogr. Rav. II 2 eine
Stadt, die er zu Gross-Indien rechnet.

[Weissbach.]
Belnnam s. Bellunum.
Bijpa. l)Bij/ia, Jritt', Trittstufe, erhohter

Standplatz. Ein solches p. ist iiberall dort erfor-

derlich, wo ein einzelner hervorgehoben und einer
grfisseren Menge sichtbar gemacht werden soil.

Das p. besteht aus einer einfachen Platte oder
aus einer auf Stufen emporgehobenen Plattform,
die sowohl Steinbau als Holzgeriist sein kann.
Dort, wo aufdem Versammlungsplatz ein Altar vor-

handen ist, dient die Trittstufe des Altares selbst
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als p. Der Athener versteht unter p. schlechtweg

vorzugsweise den Felsaltar auf der Pnyx (s. d.) als

Standplatz der Rednerin den offentlichen Versamm-
lungen (Plut. Them. 19; s. Rednerbiihne). An
diesen Standplatz der politischen und gerichtlichen

Redner denkt wohl Plutarch praec. ger. reipubl.

26 p. 819 E: xoivov saxtv hgdv x6 (tfjfia BovXaiov

re Aids Hal HoXiecog xal Oeuidog xal Aixtjg. Bei

Plut. Phok. 34 scheinen die Ausdriicke p. und
deaxQov die beiden Orte der Volksversammlungen
(Pnyx und dionysisches Theater) bezeichnen zu
sollen. B. und Xoyuov (,Sprechstelle 4 im Gerichts-

hof oder im Theater?) werden als die Orte des

jtoXtxeveoftat neben einander genannt (Plut. reip.

ger. praec. 31 p. 823 B); oldito xov prffiaxog sind

die Redner im Gegensatz zu den Leuten von der

,Buhne' (oi and 4v/isXrjs), Plut. Dem. 12.

Ein anderes /?. gab es in rOmischer Zeit vor

der Attalos-Stoa, von wo aus die Praetoren dem
Volke ihre Mitteilungen machten, Athen. V 211 E,
vgl. Wachsmuth Stadt Athen I 647. Diesem
Sprachgebrauch entspricht es , wenn spatere

Schriftsteller auch die Rostra zu Rom als /?. be-

zeichnen.

In den Gerichtshfifen (s. A i x a a x tj q i a) wird so-

wohl die erhohte Estrade des vorsitzenden Beam-
ten (Aristoph. Eccles. 677. Dem. XIX 311) wie

der Platz der Redner (Aeschin. II 59. Ill 55) und
die davon verschiedenen Standplatze der Parteien

(Aristoph. Plut. 382. Dem. XLVIII 81. Aeschin.

Ill 207) als bezeichnet, vgl. Wachsmuth
Stadt Athen II 369. 373.

Auch dort, wo andere Vortrage rednerischer

oder musikalischer Art abgehalten werden sollten,

bedarf es eines /?. Auf den attischen Vasen sehen

wir die Musiker und Sanger dort, wo sie vor Zu-

hOrern auftreten, haufig auf einem ein- oder mehr-
stuflgen /J. dargestellt. Das B. als Standplatz des

Rhapsoden wird Plat. Ion 535 E genannt. Wie
in den Odeen, so mussten auch in den Orchestren

der Theater firj/iaxa vorhanden sein, sei es dass

dazu ein besonderer Aufbau (aus Holz oder Stein)

oder ein Altar verwendet wurde. Als seit dem
4. Jhdt. die Sitte immer allgemeiner wurde, auch

die Volksversammlungen in den Theatern abzu-

halten, musste das p. nicht nur den Einzelvir-

tuosen, sondern auch den Rednern dienen. So ist

wohl die Weihung eines p. xco Aiovvow xal riu

drj/uo) im Theater von Iasos, CIG 2661 (LeBas
ni 269, 1. Halfte des 2. Jhdts. v. Chr.), zu

verstehen. In ganz spater Zeit wird im uber-

tragenen Sinn auch die steinerne Spielbiihne (}.

&etjtQov genannt, CIA III 239 (metrische Inschrift

des Phaidros aus dem 3. oder 4. Jhdt. n. Chr.).

Ta Bdx/ov py/iaxa in dem Epigramm des Ad-
daios Anth. Pal. VII 51 beruhen auf einer Con-

jectur von Jacobs. [Reisch.]

2) Als Langenmass wird das /?. zwar erst in

einer Masstabelle erwiihnt , welche einer jflngern

Bearbeitung der heronischen Geometrie angefugt

und fruhestens gegen Ende des 1. Jhdts. n. Chr.

in die uns uberlieferte Form gebracht worden ist.

Dass aber dieses Mass schon friiher gebrauchlich

war, ist zunachst deshalb wahrscheinlich , weil

die eben erwahnte Bearbeitung der heronischen

Geometrie ihrem wesentlichen Bestande nach ein

von Heron von Alexandreia gegen Ende des 2. Jhdts.

v. Chr. verfasstes Lehrbuch der praktischen Geo-

metrie darstellt. Damals war aber etwa ein Jahr-

hundert verflossen , seitdem auf Anregung des

Mathematikers Eratosthenes die Wegstrecke von
Syene nach Meroe durch kenigliche Bematisten

mOglichst genau bestimmt worden war, und friiher

schon hatte Alexander d. Gr. die auf Marschen
zuruckgelegten Entfernungen nach Schritten aus-

messen lassen (s. Bematistai). Dass es zugleich

makedonischer Gebrauch war, die Schrittlange

10 in ein festes Verhaltnis zum Fussmasse zu setzen,

lehrt die Glosse prj/iaxi^siv bei Hesychios. Auch
bei dem Ruckzuge der zehntausend Griechen sind

die durchzogenen Strecken, soweit man nicht auf

Strassen marschierte, die bereits von den Persern

vermessen waren, nach dem Schrittmass abge-

schatzt worden. Wahrscheinlich wurden von je-

her 240 Schritte als 1 Stadion, mithin der Schritt

zu 2!/2 Fuss gerechnet, und so wird das §. so-

wohl in der altesten heronischen Masstafel als in

20 anderen jiingeren Quellen gerechnet (Heronis geom.
et stereom. rel. ed. Hultsch S. 138ff. Metrol.

script. I 9ff. 23f. 33ff. 180ff. Hultsch Metro-

logie2 8f. 37. 52if. 60ff., dem sich Tannery Re-

cherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne,

Paris 1893, 107ff. anschliesst). Nach der Ver-

schiedenheit der griechischen Fussmasse (s. Ilovg)

ist auch der Normalbetrag des p. verschieden ge-

wesen. ' Eine durch die Praxis trefflich bewahrte
Norm haben die Rtimer in ihrem Doppelschritt

30 (passus) von 5 rSmischen Fuss geschaffen , wo-

nach auf den einfachen Schritt 0,74 m. kamen.
Zu dem von den Ptolemaeern in Agypten einge-

fuhrten Masssystem geho'rte ein p. von 0,875 m.,

welches spater mit 3 rSmischen Fuss geglichen

worden ist (Metrologies 52f. 606f. 609f. 613).

Auf dieselbe Norm sind auch einige anderweit

uberlieferte Gleichungen von 7 Stadien mit 1

rOmischen Meile zuruckzufuhren (ebd. 568f.). Allein

ein so hohes Schrittmass konnte beim wirklichen

40 Ausschreiten grOsserer Entfernungen niemals er-

reicht werden. Die von den griechischen Bema-
tisten im Durchschnitt geleistete Schrittlange hat

etwa 0,66 m., wenn nicht noch weniger betragen,

steht also hinter dem rCmischen Schritte merk-

lich zuruck (ebd. 54f.). Eratosthenes hat die von

ihm veranlassten Wegmessungen auf ein durch-

schnittliches Schrittmass von 0,656 m., mithin auf

ein Stadion von 157,5 m. zuruckgefuhrt. Vierzig

solche Stadien gingen auf den Schoinos = 12000

50 ko'nigliche agyptische Ellen. Hultsch Metrol. 2

60ff. Tannery a. a. O. 109ff. Durch die sach-

verstandige Darstellung Tannerys sind zugleich

die abweichenden Hypothesen von L e p s i u s

Zeitschr. f. agypt. Sprache 1877, 3ff.; Langen-

masse der Alten, Berlin 1884, 13ff. 86 erledigt.

[Hultsch.]

Bemarchios (Brjfidg/jog) , aus Kaisareia in

Kappadokien, Rhetor am Hofe des Constantius,

Rivale des Libanios, Verfasser von Reden, ueXixai

60 und einer Geschichte Constantins d. Gr. in zehn

Biichern; Liban. vol. I p. 24. 30ff. Reiske. Suid.

G. Sie vers Leben des Liban. 50ff.

[W. Schmid.]

Bemaste (Bsudote, Var. Beudoxeg), Castell

in Dacia mediterranea ,
Procop. de aedif. IV 4

p. 283, 7. [Tomaschek.]

Bematistai wurden die Leute genannt, welche

Alexander anstellte, um die von ihm zuriickge-



Bendas 268
legten Distanzen auszumessen (Inschrift von Olym-
pia Arch. Zeit. XXXVII 139. 209 Baodecog AXe-
[fdvdQov] fnA^Qodgo/ios xai ^tj/Mtxiaxf/g xrjgAoiag
^da>v(3tjg ZcoiXov K(>r)g XsQOovdaiog dve&rjxe Aii
'OXvfim'ot. Diog. Laert. II 17 in der Homqnymen-
liste der AgxiXaoi : 6 x<>>QoyQdcpog rfjg viz' AXegdv-
dgov naxrifslatji yrjg. Plin. VI 61 Diognetus et
Baeton itinerum eius mensores. VII 11 Baetm
ittnerum eius mensor, vgl. VI 45. Eratosthenes
bei Strab. II 79. 80). Die Berichte dieser ,topo-
graphischen Abteilung des Grossen Generalstabs'
wurden im Reichsarchiv aufbewahrt (Eratosthenes
nach Patrokles bei Strab. II 69). Wie Seleukos
seinem Admiral Patrokles solche Berichte zur
Verfiigung stellen liess, so setzte er bei seinem
indischen Zug das Werk Alexanders fort (Plin.
VI 63. Eratosthenes bei Strab. XV 689). Es ist
nur natiirlich, dass neben den offlciellen Exem-
plaren private Abschriften umliefen und es an
Discrepanzen nicht fehlte (Plin. VI 62 in quibus-
dam exemplaribus diversi numeri repperiuntur.
Eratosthenes bei Strab. XV 689 ex xijg dvayga^g
rmv oxaft/i&v rfjg Jiemarev/iisvrjg /LidXiaxa). Aus
solchen Abschriften sind dann, wenn sie mit
anderen Nachrichten und Schilderungen combi-
niert wurden, Reisebeschreibungenziemlich roman-
hafter Natur unter dem Titel Zraftfto! entstanden;
sie wurden Bematisten zugeschrieben , urn das
Romanhafte durch den Schein offlcieller Authen-
ticitat noch pikanter zu machen, ahnlich wie der
Alexanderroman sich aus apokryphen Reisebriefen
entwickelt hat (Strab. XV 702. Rohde Griech
Roman 187). Vgl. Amyntas Nr. 22 undBaiton.
Dagegen hat Eratosthenes seine neue Karte von
Asien wesentlich auf Grund der echten Bema-
tistenberichte, von denen er sich so viel wie mflg-
lich zu verschaffen suchte, gezeichnet (Strab. II
69. XI 514. XV 689). [Schwartz.]

(

Bembina (Bi/u/3iva; Hellan. bei Steph. Byz.
Be/i0ivos), Dorf im Thale von Nemea, Strab. VIII
377 (Hs. BeXpiva). Steph. Byz. Plin. n. h. IV 20
(regio Bembinadia). Ethn. Bepfttvaiog Theocr.
XXV 202 ; Befipivdrr/s Rhian. bei Steph. Byz.

;

Be/iPivrjxtjg Panyas. Herakl. I ebd.; BsfiSivhrig
ebd. Curtius Pel. II 506. 587. Bur si an Geogr.
H 36- [Qberhummer.]

Bembines (Be^ivrjg), Name einer der fflnf
Phylen in dem ionischen Ephesos. Wood Discov.
at Ephes. Inscr. from the temple of Diana 1.
12. 16; from the Augusteum 1; Alycbzeoi ihre
XiXtaoxig. Bei Steph. Byz. wird Bsvva als eine
der fflnf ephesischen Phylen genannt, vgl. CIG
2956 und add. II p. 1125 BewaXog tpvhsz&v].
Bewa vielleicht vulgare Aussprache. [Burchner.l

BiftfaS s. Kreisel.
Bemeselis (Be/ueosXig Joseph, bell. Iud. I 4,

6), eine jetzt unbekannte Stadt Iudaeas. In der
Parallelstelle Joseph, ant. Iud. XIII 380 steht
dafflr Bethome, s. d. [Benzinger.]

Bemilnciovi (Dativ) , auf einer Inschrift aus
AmpiIly-les-Bordes (C&te-d'Or) DEO BE/MIL V-
CIOjVL Mont faneon Ant, expliq. II 427 pi 92
Lejay Inscr. de la C6te-d'Or p. 38 nr. 28 (Orelli
1970). Mowat mflchte Bemilugot-i lesen All-
mer Rev. epigr. 1895, 377 nr. 1136. Holder
Altkelt. Sprachschatz s. Bemihtgus. Vgl. Steu-
ding in Roschers Lex. d. Myth. s. Bemilucius.

[Ihm.]

Bemmaris, Ort Mesopotamiens an der Strasse
von Zeugma nach Edessa, Itin. Ant. p. 185. 190.

[Fraenkel.]
Bena s. Benna Nr. 1.

Benacenses, die Anwohner des westlichen
Ufers des Gardasees auf der Inschrift CIL V4313;
der Stein ist in Brescia gesetzt, zu welcher Stadt
jenes Gebiet geh&rte. Vgl. Momm sen CIL V
P- 507. [Hfllsen.]

10 Benacus, der Gott des Benacus lacus (s. d.),

erscheint bei Verg. Aen. X 205 personificiert als.

Vater des Mincius, weil dieser Fluss den See durch-
4iiuft. Eine Weihinschrift an B., am Ufer des
Sees gefunden, GIL V 3998 : lac(ui) Benaco Sue-
eessus u. s. w. [Wissowa.j

Benacus lacus {Bfyaxog Unvtj Polyb. Strab.,
Batvaxog Xlpvrj Ptol. Ill 1, 24), der grOsste unter
den Alpenseen Oberitaliens (L&nge 52 km., mitt-
lere Breite 7 km., grOsste 16,5 km. — ganz iiber-

20 trieben bestimmt Strabon IV 209 dem Polybios
folgend seine Dimensionen auf 500 und 150 Sta-
dien — Flache 361 LJkm.), vom Mincius durch- >
str&mt, jetzt Lago di Garda. Gleich den flbrigen
oberitalischen Seen aus einem ehemaligen Fjorde
entstanden, senkt er sich mit seinem Boden bedeu-
tend unter den Meeresspiegel (Spiegel des Sees
69 m. ii. M.

, grOsste Tiefe angeblich 294 m.).
Da die Langsaxe des Sees ziemlich genau von
Nordost nach Sudwest geht, treffen ihn die nord-

30 lichen Winde mit ungebrochener Gewalt und
machen ihn zum unruhigsten und stiirmischsten
der grossen italischen Alpenseen (Vergil. Georg.
II 160 te . . . fluctibus et fremitu adsurgens,
Benace, marino' mit d. Scholien). Vgl Plin II
224. Ill 131. IX 75. Aur. Vict. epit. 34, 2. Hist.
Aug. Prob. 24. Geogr. Rav. IV 30 p. 253 P.
Serv. Aen. X 205. Claudian. carm. min. 20 (52) r

'

18. 25 (31), 107. Ambros. Hexaem. Ill 3, 16. Isid.
orig. XIII 19, 7. Nissen Ital. Landesk. 179. 190. "

40 [Hfllsen.]

Benaguron (Br/vdyovQov Ptol. VII 1, 78), Ort-
schaft der vordermdischen Salakenoi, welche land-
einwarts von den Maisoloi, demnach ostwarts von
der Beuge der Godavari sassen ; sonst werden hier
die Andhra, gegen Nordost die Dacarna und Ca-
bara vermerkt. Die Lage der Stadt ' lasst sich
nicht genauer ermitteln. [Tomaschek.]

Benarnum (Benarnenses) s. Beneharnum.
Bencennensis civitas, Ortschaft in Africa,

50 nach der Inschrift Eph. ep. V 558 = CIL VIII
Suppl. 15 447; ein Bischof derselben wird im
J. 411 erwahnt (s. J. Schmidt zu CIL a. a. O.).
Zweifelhaft ist, ob die Beneennenses auch in der
Inschrift CIL VIII 10530 = Suppl. 12552 er-
wahnt werden. [Dessau.]

Bendas (BrjvSag. Var. Bivda; Ptol. VII 1, 6),
Fluss an der Kflste des vorderindischen Reiches
Ariake siidlich von Supara und von der Goaris-
munde, nOrdlich vom Vorgebirge Simylla (Cawul);

60nahe muss das irn Peripl. mar. Erythr. 52 ver-
merkte Emporion Kalliena (skr. Kalyani) gelegen
haben, von wo der Handelsweg nach Paithana und
Tagara fuhrte. Des Ptolemaios Angabe § 32, der
aus dem Vindhya kommende Strom Nanagunas
spalte sich an der Kuste in den Goaris und B.,
eine sagenhafte Vorstellung, beruht vielleicht auf
der Deutung des Namens von bhid .spalten' (vgl.
bheda ,Spaltung', bhindu .Zerspalter'). Im Strom-
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gebiet der Narmada wird ein Fluss Vinda erwahnt;
dieser kann hier nicht gemeint sein. Lassen halt

den B. filr den nOrdlich von Bassein miindenden
Kustenfluss; besser vergleicht J. M. Campbell
den Ort Bhivandi zwischen Bassein und Kalyani,

10 miles nordostlich von Thana; Joao de Castro
Roteiro desde Goa ate Diu a. 1538 p. 74 nennt
diesen Ort Biondi und spricht von einem Rio grande,

der sich hier mit dem Rio de Thana vereinige.

[Tomaschek.]

Bendeia (BevSsia Palaiphat. 32), Nebenform
fur Bendis, s. d. [Knaack.]

Bendideia (Bevdideia), Fest der Bendis (s. d.),

Hesych. s. BevStg. Strab. X 470. Es fand in

Athen im Piraeus (Plat. rep. I 354, vgl. 327 a)

am 19. Thargelion (Schol. Plat. rep. 327 a. Prokl.

in Tim. 9 b), nach Aristoteles (Aristokles) von
Rhodos bei Prokl. in Tim. 27 a am 20. statt

;

beide Angaben sucht zu vereinigen Mommsen
Heortol. 425. Schilderung des Festes bei Platon

a. a. O. (Strab. X 471. Prokl. in Tim. 3d. 26

e

[hier allegorisch gedeutet]). Hautgelder ey Bev-
didsayv Tiagd hQoizoiwv Dittenberger Syll.

374, 22. 53 (= CIA II 741). Uber das Jahr der

Einfuhrung (zur Zeit des Perikles): Bergk Reliq.

com. Att. 76fT. K. F. Hermann De reip. Platon.

temp. 12. Susemihl Philol. Suppl. Ill 123; vgl.

noch G. Hirschfeld Ber. der sachs. Ges. d. Wiss.

1878, 8. Milchhoefer Kart. v. Attika, Text I

27. 61. [Knaack.]

Bendidiutn templum, Heiligtum der Gottin

Bendis (s. d.) in Thrakien, unweit des unteren

Hebros, Liv. XXXVIII 41, 1. Vgl. Bedyndia.
[Oberhummer.]

Bendideios (Bevdiduog) , Name eines bithy-

nischen Monats , etwa dem attischen Elaphe-

bolion entsprechend (Gloss, bei L o b e c k Aglaoph.

1165. U s s e r De ann. Maced. 41).

[Knaack.]

Bendina (Bh>3iva oder BevSrjva) , Stadt in

Africa, unter den zwischen Thabraka und dem Ba-

gradas gelegenen Stadten aufgezahlt von Ptol. IV
3, 32. [Dessau.]

Bendis {BsvSig, Bsvdldog, BsvSTv nach Hero-

dian. I 107, 21. U 760, 34f., wechselnd mit an-

lautendem M [Bekker anecd. 1192, 24], worauf auch
die Bildungen Mendideum statt Bendideum [so

die liberlieferung bei Liv. XXXVIII 41, 1], Mer-
MScooog [CIG 2034. Steph. Byz., vgl. Mordt-
mann Athen. Mitt. 1881, 122], MevSag [Mordt-
m an n Denkschr. d. Wien. Akad. XIII 69 nr. 50] u. a.

fflhren), thrakische, der Artemis verwandte, von

den Alten (Hesych. s. Bev&Xg. Schol. Plat. rop. I

327 a. Palaiphat. 32) dieser gleichgesetzte Gottin,

auch mit Hekate (Hesych. s. Ad/tr/rov xdpi) und
Persephone (Orph. frg. 184 bei Prokl. in Plat. rep.

p. 353) identiflciert. Alteste Erwahnung bei Hip-

ponax frg. 120 (Hesych. s. KvprjfSrj [cod. KvfM)xr)\

Bergk PLG* II 496): xai Aiog xovqij Kvfafir]

xai 0Qtjixirj Bsvdtg (nach Bergk), vgl. Kratin.

frg. 82 (CAF I 38 K.). Zur Zeit des Perikles

wurde ihr Kult, der den Komikern reiche Gelegen-

heit zum Spotte (Strab. X 471) hot (Kratinos

Qgarzai, CAF I 34—38. Aristophanes Ar/fiviai,

CAF I 486—490) in Athen eingefiihrt, eine aus-

flihrlichere Schilderung desselben bei Platon im
Anfang der Republik, wo von ihrem Feste im Pi-

raeus die Rede ist. Der daselbst neben der Ar-

temis Munichia stehende Tempel spielt 404 im
Kampfe der dreissig Tyrannen mit der Partei des

Thrasybulos eine Rolle (Xen. hell. II 4, 11), ferner

lag auf Salamis ein Heiligtum der Gottin (CIA
II 620, vgl. 610 und die Liste der Thiasoten nr. 987,

dazuLudersDionys. Kunstl. 19. Foucart Assoc.

relig. 221). Recipiert im Kultus erscheint B. CIA
I 210 (neben Adrasteia) und CIA II 741 (Haut-

gelder ly Bsvdtdicmv nagd Isgojioimv) , auch die

10 Namenform BevSidcbga (CIG 496) spricht fur seine

Verbreitung. Unmittelbar am Hafen von Alexan-
dria scheint nach Synes. epist. 4 ein Bendideion
gestanden zu haben, Lumbroso L'Egitto dei Greci

e dei Romani, Rom 1895, 159, vgl. Puchstein
oben Bd. I S. 1386. Doch wird die Sache etwas
zweifelhaft durch Ps.-Kallisth. I 81, wo die alteste

Hs. MevSlov und Mevdtjolov (Iul. Valer. mdi-
dium) bietet, so dass Drexler Wochenschr. f.

kl. Ph. 1894, 1244ff. an ein Heiligtum des Men-
20 des gedacht hat. Auch in Vorderasien scheint

der in der thrakischen Heimat sehr verbreitete

Kultus (Strab. a. a. O. Liv. XXXVIII 41. Lukian.
Iupit. trag. 10; Ikaromen. 24) Eingang gefun-

den zu haben, wenigstens deutet der bithynische

Monatsname Bevdldetog (s. d.) darauf hin. Viel-

leicht ist die auf einer Miinze des KOnigs Niko-

medes I. von Bithynien ersche'inende mit zwei

Lanzen und einem Dolche bewehrte Gottin (Mi on-
net II 503, 1. 2) B. zu benennen. B. ist in der

30 thrakischen Gottertrias (Herod. V 7: fteoitg 8e

osfiovxai /wvvovg zovode, "Aqso. xai Aiovvoov xai

"Aqxhij.iv) das weibliche Gegenstiick zu dem Kriegs-

gotte,. ihr Beiname Baadelrj (IV 33) wahrschein-

lich tibersetzung des barbarischen Namens. Unter
den drei Erklarungen der bei Kratinos in den

,Thrakerinnen' erwahnten Benennung SiXoyxog (He-

sych.), entweder weil sie zwei Amter gehabt, ein

himmlisches und ein irdisches (Lobeck Aglaoph.

500), oder weil sie zwei Lanzen trage, oder weil

40 sie zweifaches Licht, das eigene und das der Sonne,

habe, durfte die zweite (xvvqyetixr/ ovaa) die rich-

tige sein, da auf den von Heuzey und Daumet
publicierten Reliefs aus Thrakien (Mission ar-

cheolog. de Mace'doine, Paris 1876 p. 80 pi. IV
2. 3. 8) ein ahnlicher Typus der Jagerin Ar-

temis erscheint, vgl. die Miinzen bei Mionnet
I nr. 58 (Anchialos). 130 (Deultum). 15 (Koile).

Das von den Thrakern gefeierte Fest im Piraeus

bestand nach Platon aus einer Procession, einem

50 abendlichen Fackelwettrennen und einer Nacht-

feier (jimwp's), deren orgiastischen Charakter

Prokl. in Tim. p. 26 e andeutet. Nach dieser

Seite beriihrt sich der Kultus der B. mit dem
des thrakischen Vegetationsdaemons Kotytto (s.

d. und Mannhardt Wald- und Feldkulte II

258ff.); beide Kulte verbindet Strabon X 470.

Schon Kratinos (frg. 84) scheint dies beriihrt

zu haben , und wenn wirklich der Vers ruo-

firjveojv xi xatvov egyaairfQiov (s. Kock Z. d.

60 St.) von ihm stammt , so kann man das ar-

givische Dionysosfest TvQpr) vergleichen (Paus. II

24, 6). Von den thrakischen Frauen erwahnt

Herod. IV 33 Opfer von Getreidegarben an B.,

ebenso findet ein solches in der attischen Filiale

statt (CIA I 210), ein ahnliches ferner auf Lem-
nos fur die MeydXtj fteog (s. d.), die bereits Ari-

stophanes in den Lemnierinnen (Hesych. s. Me-
ydXrj &eog. CAF I 489) mit B. identiflciert hat.
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Neuerdings ist die Gestalt der bithynischen Arte-
mis (Bendis) aus Kallinikos Vita S. Hypatii (p. 97
ed. Bonn. Lpz. 1895) bekannter geworden. In
fibermenschlicher Grosse, spinnend und Perkel
weidend tritt sie zur Zeit ihres Kalathos (23. Marz
—22. April nach Usener) dem Heiligen entgegen.
Usener Eh. Mas. L 145.

Litteratur: Lobeck Aglaoph. 500. 628. 1165.
1214. Bergk De reliq. com. Attic. 76—92.
J. Grimm Kl. Schrift. V 430ff. (erklart anter

:

dem Banne seiner Theorie vom Zusammenhange
der germanischen Volker mit den thrakischen B.
= altnord. Vanadis

, schOne , leuchtende Prau).
Rapp Die Beziehnngen des Dionysoskultus zu
Thrakien a. Kleinasien, Progr. des Stnttgarter
KarlsGymn. 1882, 31ff. (vgl. Eoschers Lex. I
779—783). Tomaschek Die alten Thraker II
1 (S.-Ber. Akad. Wien 1893) 47 (mit Deutungs-
versuch). Preller- Robert Griech. Mythol. I
327f. (fast vollstandige Stellensanimlung). Eohde \

Psyche 397, 1. [Knaack.]
Bene (Brjrrj)

, Stadt aaf Kreta . zum Gebiet
von Gortyn gehorig, Geburtsort des Dichters Rhia-
nos, Steph. Byz. Suid. s. 'Piavos. Paus. IV 6, 1.

Euinen bei Veni. Bnrsian Geogr. II 568f. Spratt
Travels in Crete II 105f. [Oberhummer.]

Benearum s. Beneharnum.
Benedietus. Plavius Vivias Benedietus, Praeses

Provinciae Tripolitanae unter Valentinian II. (375
—392) oder Valentinian III. (424—455), OIL VIII t
12. 10489 = Dessau 779. [Seeck.]

Beneflciarius. Nach Pest. ep. p. 33 bene-
ficiari dicebantur milites, qui vacabant muneri-
bus beneficio und Veget. II 7 beneficiarii ah eo
appellati, quod promoventur. beneficio tribunorum
ist ein benefieiarius ein Soldat, welcher durch
einen dazu berechtigten Officier von den munera
befreit ist. Tiber die weitere Bedeutung von Benefi-
cium im militarischen Sinne als Ernennungsrecht
vgl. Mommsen St.-R. II 1126, 1. Diese Einrich- 4
tung bestand bereits unter der Eepublik, Caesar b.
c. I 75. Ill 88 (an letzterer Stelle ist das Wort im
weiteren Sinne gebraucht). In der Kaiserzeit wird
das Eecht der Ernennung dieser prineipales dem
Commandanten des exercitus provinciae zuge-
standen haben. Tacit, hist. IV 48 (von dem Pro-
consul von Africa und dem Legaten der legio III
Augusta) aequatus inter duos beneficiorum Hu-
merus. Beneficiarii befinden sich in dem Stabe
der Armeecommandanten, also den legati Augustifr
pro praetore, consularischen und praetorischen
Ranges; erstere werden regelmassig beneficiarii
consularis genannt, mit und ohne den Zusatz der
Legion, deren Mannschaften sie entnommen sind.
Gelangt der praetorisehe Stattbalter wahrend seiner
Amtszeit zum Consulat, so heissen seine bene-
ficiarii ebenfalls beneficiarii consularis, z. B. in
Numidien, CIL VIII 2586. Ebenso bedienen im
Stabe den procuratorischen Statthalter beneficiarii
procuratoris. Auch dem legatus legionis, praefec-
tus eastrorum und den tribuni legionis sind bene-
ficiarii zugeteilt; ferner den Commandanten der
auxilia

,
den praefecti alae und den tribuni und

praefecti cohortis. Dieselbe Einrichtung kehrt
wieder bei den hauptstadtischen Truppen. Es fin-
den sich beneficiarii des praefeetus praetorio. pra e-

fectusurbi(vgl.O. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl.
1891, 850), praefeetus vigilum, subpraefeetusvigi-

lum und der tribuni der cohortes praetoriae, urba-
nae, vigilum, sowie der equites singulares. Verein-
zelt steht der benefieiarius stolarchd (CIL X 3413)
der Plotte von Misenum. Die Inschriften der bene-
ficiarii sind vollstandig gesammelt bei d e R u g-
giero Dizionario epigrafico I 994. Dienstlich
werden diese beneficiarii als Bureauchargen ver-
wendet. Vgl. v. Domaszewski Westd. Zeitschr.
XIV 99ff. und Tertullian. de fuga in pers. 13.

1 Auch die den Pinanzprocuratoren zugeteilten Sol-
daten fiihren den Titel beneficiarii, Plin. ep. X
21. 24. In den Inschriften unterscheiden sich
diese beneficiarii als beneficiarii procuratoris
titular 'hicht von den beneficiarii der procura-
torischen Statthalter, so dass nur der Pundort
fiber die Bedeutung Auskunft giebt.

[v. Domaszewski.]
Beneflcium heisst bei den rOmischen Juristen

die durch einen Rechtssatz gewahrte Wohlthat,
!0 zuweilen sogar in einem so weiten Sinne, dass

sich beneficium nahezu mit {us deckt, vgl. Cod.
Theodos. VIII 18, 9 (Theodosius et Valentinianus)
pro prisco beneficio iuris ac legum circa usum-
fruetum retinendum, quani diu filii in potestate
eonsistunt, aut in praebenda filiis libertate circa
trientem sibi ex Constantinianae legis beneficio
conquirendum. In diesem weiten Sinne gilt wohl
auch der Ausspruch des Paulus Dig. L 17, 69:
Invito beneficium non datur. In der Regel unter-

Oscheidet sich aber das beneficium von dem ge-
wohnlichen Recbte, obgleich auch diesem eine wohl-
thatige Kraft zugesprochen wird, vgl. Dig. L 16,
49 (Ulpianus)

: Bona ex eo dicuntur, quod beant,
hoc est beatos faciunt. B. ist namlich zumeist
ein solcher Vorteil, der nicht auf einer allgemeinen
Recbtsregel beruht, sondern auf einem Ausnahme-
satze oder einer Regel, die fur einen beschrankten
Kreis bestimmt ist. Als Ausnahme von dem eigent-
lichen Rechte erschien den Romern namentlich

) auch die vom Praetor verliehene Erbfolge (Ulp.
XXVIII 12: beneficium praetoris), vgl. ferner
das beneficium der lex Iulia et Papia, invito pa-
trono libertam, quae ei nupta est, alii nubere
non posse (Dig. XXIII 3, 45 pr. und 48, 1), ferner
das beneficium S. C. Velleiani Dig. XVI 1, 24, 2.

das den Frauen eine Einrede gegeniiber ihren
Btirgschaften und sonstigen Intercessionen ge-
wahrt und in Deutschland als .weibliche Rechts-
wohlthat' bezeichnet wird. In diesem Sinne wer-

Iden die Ausdriicke beneficium und ,Rechtswohl-
that' in der heutigen Redeweise vielfach verwendet,
auch da, wo die Quellen sie nicht gehrauchen (z.

B. die benefieia excussionis und cedendartim
actionum fur Burgen und das beneficium inven-
tarii des Erben, vgl. M filler Lehrbuch der Insti-
tutionen 1858, 482. 844). Auch die Bezeichnung
der Lehen im Mittelalter als benefieia hangt da-
mit zusammen, dass B. das durch besondere Ver-
gunstigung erworbene Recht bedeutet,

~) Die Quellen benennen die benefieia teils nach
der Rechtsquelle, der sie entstammen (s. o., auch
Gaius III 124 beneficium legis Corneliae), teils
nach ihren thatsachlichen Vorbedingungen, z. B.
das zur Ablehnung des Richteramtes berechtigende
beneficium. libermitm vel aelatis aut privilegii,
Dig. XLIX 8, 1, 2. Zuweilen wird aber das B.
auch nach der Befugnis genannt, die es giebt,
z. B. frg. Vat. 154 beneficium excusationis. Diese
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Redeweise ist namentlich der nachrCmischen Wis-
senschaft gelaufig.

Vielfach bezeichnet B. iibrigens nicht sowohl
ein Recht aus einer Ausnahmeregel als eine be-

sondere Befugnis, die nur fur eine einzelne be-

stimmte Person, Sache oder Sachlage gegeben ist

(privilegium) Dig. I 4, 3 beneficium imperatoris,

quad a divina scilicet eius indulgentia profici-

scitur, quam plenissime interpretari debemus.
Ein Beispiel findet sich Gromat. Lat. 202; vgl.

hierzu und fiber den liber beneficiorum Eudorff
Gromat. Institutionen 406.

Litteratur. Mfiller Lehrbuch der Institutio-

nen 1858, 15 § 10. Puchta-Kruger Institu-

tionenio 152 §31. B. Kuebler Dizionario epi-

grafica I 996. [Leonhard.]

Beneharnum, Ort Aquitaniens an den Pyre-
naeen an der Strasse Aquae Tarbellicae-Tolosa ge-

legen (ltin. Ant. 457, vgl. "452. 453, an alien drei

Stellen Benearn. oder Beneharn. fiberliefert)

;

spatere Namen sind civitas Benarnensium (Not.

Gall. XIV 8), Benarnum, Benarna (Greg. Tur.);

vgl. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. Benarni.
Die heutige Landschaft Be'arn hat daher ihren

Namen. Der Ort selbst ist wahrscheinlich beim
heutigen Lescar zu suchen. Vielleicht ist auch
bei Plin. n. h. IV 108 Benarni (Venarni) fur

Venami herzustellen. Desjardins Ge'ogr. de
la Gaule II 366ff. Longnon Ge'ogr. de la Gaule
au Vie siecle 594f. [Thm.]

Benela (eigentlich Venelal), Ortschaftin Car-

niola nahe dem Corestus (Karst), Geogr. Rav. IV 21.

[Tomaschek.]

Beneventanus pagus, im Gebiete der Ligures

Baebiani, genannt auf der Alimentartafel CIL IX
1455 m 28. [Hfilsen.]

Beneventum. 1) Mutatio an der Strasse von
Verona nach Brixia, 10 mp. vom ersteren, 21
(zu verbessern 31) vom letzteren, also beim heu-

tigen Castel nuovo, 5 km. Ostlich von Arilica (Pe-

schiera).

2) Beneventum (Beneventus Geogr. Rav. IV
33 p. 276 P.

;
Bevepsvros Appian. Steph. Byz.

Suid., Bzveovevtov sonst meist die Griechen; Ein-

wohner Beneventanus), Stadt der Hirpiner (Plin.

Ill 105) in Samnium, am Flusse Calor, in frucht-

barer, von den Vorbergen des Taburnus und des

Appennins eingeschlossener Ebene. Ihre Grim-
dung wird in mythische Zeiten versetzt, und als

Grfinder Diomedes (Solin. II 10. Schol. Pind. Nem.
X 12. Serv. Aen. VIII 9. XI 226. 243. Martian.
Capell. VI 642. Steph. Byz. Procop. b. Goth. 1 15.

Suid. s. Bevefievzog VLnAAiofir/detog avdyxrj) genannt.

Der ursprungliche Name war Maiuentum oder

Malerentum (Liv. IX 27, 14. Pest. p. 340. Plin.

n. h. Ill 105 ; Ma!.oevr6g Steph. Byz. Procop. aa.

OO.), was vielleicht einem griechischen Ma).6ci;

oder MaXovg entspricht (s. Buxentum—TIv^ov;

u. a.). Dass die seltenen Kupfermunzen (Berli-

ner Mfinzkatalog III 1, 164 ) mit der Aufschrift

MALIES (die Lrischrift gemischt aus griechischen

und lateinischen Buchstaben, Dres'sel in v. Sal-
lets Numism. Ztschr. XIV 1886, 17 If.) in B.

gepragt seien, nehmen nachM i 1 1 i n g e n s (Numisi u.

de l'anc. Italie 223) Vorgange Garrucci (Monete
dell' Italia 98) und Dressel (a. a. O.) an, wahrend
Priedlander (Oskische Mfinzen 67) und Momm-
sen es bezweifeln. Zum erstenmal erscheint es

in der Geschichte des Samniterkrieges 314 v. Chr.

(Liv. IX 27, 14): ob der 38 Jahre spater von

M.' Curius erfochtene grosse Sieg fiber Pyrrhos

wirklich (wie Plutarch Pyrrh. 25 angiebt), bei

Maleventum, oder in Lucanien bei einem sonst un-

bekannten Orte Patuentum (var. Statuentum,
Front, strat. TV 1, 14) zu localisieren sei, bleibt

ungewiss (s. unter Arusini campi). Nach
Beendigung des Krieges gegen Pyrrhos wurde
268 v. Chr. eine Colonie von Bfirgern latinischen

Eechtes nach Maiuentum gelegt (Polyb. Ill 90, 8.

Liv. epit. 15. Vellei. Paterc. I 14. Eutrop. II 16)
und der Name boni ominis gratia in Benfejven-
tum geandert (Plin. n. h. Ill 105. Fest. 340 u.

epit. 34. Procop. b. Goth. 1 15. Steph. Byz.). Aus
der friihen Zeit der rOmischen Colonie stammen
die Kupfermunzen mit der Aufschrift BENVEN-
TOD (Mommsen R. M.-W. 117. Garrucci
Monete dell' Italia II 98) und dem Wappenbilde
eines laufenden Rosses (Anspielung auf den Stadt-

grfinder Diomedes?). Wahrscheinlich bald nach
der Deduction der Colonie wurde die Via Appia
von Capua bis B. verlangert; schon im 2. Jhdt.

v. Chr. scheint ihre Fortsetzung bis Brundisium
in Gebrauch gewesen zu sein (s. Bd. II S. 241).

Durch Lage und Bedeutung war B. ein wichtiger

Stfitzpunkt fur die rOmische Herrschaft in Sfld-

italien. Im hannibalischen Kriege hielt es treu

zu Rom (Polyb. Ill 90, 8. Liv. XXII 13, 1. XXIV
12, 6. 14, 1. 16, 14. 17, 1. XXV 13, 9. 14, 2. 17,

1. XXVII 10, 8. Val. Max. V 6, 8. Appian. Han-
nib. 36. 37). Die hfichsten Magistrate der Stadt
fuhrten den Titel consules (CIL IX 1547. 1633),

auch quaestores (CIL IX 1636) und vielleicht

praetores kamen vor (CIL IX 1547), eine ehrenr

voile Gleichstellung mit der Mutterstadt Rom,
die sich auch in den Bezeichnungen mehrerer Ort-

lichkeiten ausspricht
(
Capitolium Beneventi Suet,

de gramm. 9; regio Esquilina CIL IX 1569;
regio viae novae ebd. 1596). Nach dem Bundes-
genossenkriege scheint sie zum Municipium um-
gewanilelt zu sein, und ihre Magistrate heissen

seitdem Illlviri, IITIviri aediles, Illlviri quin-

quennales (CIL IX 1632. 1634. 2117. 2121); doch
sind auch die alteren Bezeichnungen praetor cen-

sor interrex quaestor noch nicht ganz verschwun-

den (CIL IX 1635). Im J. 42 v. Chr. bestimm-
ten die Triumvirn B. als eine der blfihendsten

Stadte Unteritaliens (Cic. in Verr. I 15) zur De-
duction einer Militarcolonie (Appian. b. c. IV 3),

Munatius Plancus leitete die Verteilung (Grab-

schrift desselben CIL X 6087). Augustus ver-

starkte, wie es scheint nach der Schlacht bei

Actium, die Colonie durch Veteranen der legio VI
ferrata und XXX (classica). Den vollen Namen
giebt eine Inschrift von Caudium aus severischer

Zeit (CIL IX 2165): Colonia Iulia Concordia

Augusta Felix Beneventum. Die Burger stimm-
ten in der Tribus Stellatina (Kubitschek Imp.

Romanum tributim discr. 38). Wiederum ver-

starkt wurde die Colonie unter Nero (Lib. colon.

231). In der Kaiserzeit wird die Stadt Ofters als

reich und bliihend erwahnt (Strab. V 250), was
sie namentlich ihrer Stellung im Mittelpunkt des

ganzen unteritalischen Strassennetzes verdankt.

Ausser der oben erwahnten Via Appia nach Ca-

pua war deren Verlangerung fiber Venusia nach
Tarentum und Brundisium vielleicht schon im
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Phrygien (Journ. Hell. Stud. V 259. Perrot
Explor. Galatie 123 nr. 85), namentlich aus Ben-
nisoa (? CIG 3857 1 [= Le Bas III 774] und add.

3857 p. 1086; vgl. Reinach Chron. d'Orient498)
erwahnt. Ramsay (Journ. Hell. Stud. VIII 1887,

512) setzt diesen Beinamen mit dem thrakischen

Wort benna ,Wagen' (Dee eke Rh. Mus. XXXVII
385) in Verbindung, und sieht in diesem Gott
einen Zeus, der auf dem Wagen stent, einen Iup-

piter Stator. [Cumont.]

Bennisoa s. So a.

Bennins. M. Bennio M. f. Rufo proeura-
tori imp. Cassaris Augusti setzen die Bewohner
yon Oea in der Provinz Africa eine Inschrift CIL
X 1684. Der Vorname und die zweite Silbe des

Beinamens sind hinzugeffigt aus CIL X 8713.

[Henze.]

Benosabae (Not. dign. or. XXXIV 18) s.

Berosaba.
Benta (Bsvza), Ort im Innern von Mauretania

Tingitana, Ptol. IV 1, 14. [Dessau.]

Benthesikyme ((ievQog-xvfia), Tochter des

Poseidon und der Amphitrite, Gattin des Enalos
in Aithiopien. Ihr bringt Poseidon den yon seiner

Mutter Chione ins Meer geworfenen Eumolpos.
Apollod. Ill 201 W. Eur. frg. 351 N. ('Eqex^vs).
tlber Aithiopien s. Toepffer Att. Genealogie 29.

Tumpel Berl. phil. Wochenschr. XIII 1893, 554.

[Escher.]

Beodiznm, Ort (mutatio) in Thrakien, 9 Mil-

lien nordwestlich von Perinthos (Herakleia), Itin.

Hieros. 570. Vgl. Bedizum. [Oberhummer.]
Beon s. Bnon.
Beona (Bed>va, Var. Beava, Blava), Ort Baby-

loniens in der Nahe des wfisten Arabiens, Ptol.

V 20, 7. Bei Isid. Charac, Geogr. Graec. min. I

247 Brjovav. Vgl. den biblischen Ortsnamen 'Ond
(LXX Qvav) I Chr. 8, 12 u. 0. [Praenkel.]

Beorgor, Konig "der Alanen, brach in Italien

ein und wurde am 6. Februar 464 von Ricimer
bei Bergomum geschlagen und getotet. Momm-
sen Chron. min. I 305. II 88. 158. Jord. Get.

45, 236. Paul. Diac. hist. Rom. XV 1.

[Seeck.]

Bepara (BinaQa), Castell in der thrakischen

Provinz Rhodope, von Iustinian I. angelegt, Procop.
aed. IV 11 p. 305 Bonn. [Oberhummer.]

Bephyras (BrjqwQag) s. Baphyras.
Bepsipon s. Baesippo.
BijjtvQgov oqos (Ptol. VII 2, 8. 9), ein jenseits

des Ganges zwischen dem Imaos und Maiandros
sich erstreckender Bergzug, woher dem Ganges
zwei ungenannte StrOme (etwa die K6ci oder Kau-
yiki und die Tista) zufliessen ; vom Brahmaputra
scheint Ptolemaios keine Kunde zu besitzen. Nach
§ 15. 18 schlossen sich ostwarts die Tiladai-Besei-

dai sowie die Nangalokastamme an, wahrend dem
Ganges zu die Passalai, Korankalai und Takoraioi

sassen. Der Name scheint demnach den Kiranta-

.und Sikkim-Himalaya zu bezeichnen, vgl. Lassen
Ind. Alt. I 549f. m 230; teilweise dem Griechi-

schen angepasst (vgl. Boxvqov oqos Arist. de
vent. 1), lautete derselbe skr. Vipula oder Vai-

pula, *Vaipura; einer der funf Hiigel von Raga-
grha in Magadha siidlich von Pataliputra hiess

Vipula-giri. [Tomaschek.]

Bera (Brigd Euseb. Onom. ed. Lagarde 238,

73. Hieron. ebd. 106, 20), Ort in Iudaea, 8 Mil-

lien nOrdlich von Eleutheropolis (B6t Dschibrin)

;

wahrscheinlich das heutige Chirbet el-Bire.

[Benzinger.]

Berabai {B^H pt°l- VII 2 - 4)- hinter-

indische Kiistenstadt am Golf von Sahara der Be-
syngeitai (Golf von Pegu-Martaban) siidlich von
der Miinde des Besyngas (Sittang, Sa.lwin?) nahe
dem Vorgebirge, wo die Halbinsel Chryse beginnt;
entweder Re (barm. ,Wasser') 15° 5' oder Ta.vay

10 14° 5' nOrdlich. Bis dahin erstreckten sich vor-

mals die Sitze der M6n ; im Mergui-Archipel be-

ginnt bereits das Verbreitungsgebiet der malayi-

schen Selong. [Tomaschek.]

Berabonna {Brieapwva Ptol. VII 2, 3), Empo-
rion an der Kuste der hinterindischen Argyra
(Arrakan) siidlich von Sada (Sandoway) und ober-

halb der Miindung des Temalas (Bassein-river),

etwa in der Lage von Gua. [Tomaschek.]

Berande (BtjQavdi}) , Ort Babyloniens in der

20 Nahe von Arabia deserta, Ptol. V 20, 7.

JFraeukel.]
48. Sozom.

hist. eccl. VII 29 Briga&aarla) , Ort im Gebiet
von Eleutheropolis, 10 Stadien von Ke'ila, (Chir-

bet Kila) entfernt; dort wurde das Grab des Pro-
pheten Micha gezeigt. Nicht identiflciert.

[Benzinger.]

Berbe s. Verbis.
Berbeia {Beefieta') iiberliefert ist: /teg/teat

30 jtoXvTc/itjTe), vielleicht ein Beiname der Aphrodite
auf Kypros, Eriphos Mekijioia frg. 2 bei Athen.m 84 c, CAP H 429 Kock; s. o. Bd. I S. 2759,
56. [Jessen.]

Berberls , heute la Bebre , Nebenfluss der
Loire, Gregor. Tur. virt. Mart. I 36. Davon der

vieus Berberensis bei Greg. Tur. vit. patrum 13,

jetzt Dompierre-sur-B^bre (Allier). Longnon
Ge"ogr. de la Gaule au Vie siecle 160. 208. 501.

502. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

40 Berbis. 1) S. Verbis.
2) S. Berebis.
Bercium (Bereio Geogr. Rav. IV 19) s. Ber-

g i n i u m.

Berconnm, Stadt auf der Insel Lerina (Saint-

Honorat), Antipolis gegeniiber, erwahnt yon Plin.

n. h. Ill 79 Lerina adversum Antipolim, in qua
Bereoni (Var. Bergoni, Bereoani, Vergoani) op-

pidi memoria. Desjardins GSogr. de la Gaule
II 176. Vgl. Bergine, Bergonia. [Ihm.]

50 Bercorcates, Volkerschaft in Aquitanien (an

den Pyrenaeen) bei Plin. n. h. IV 108.' Des-
jardins Geogr. de la Gaule II 375. Holder
Altkelt. Sprachschatz s. v. [Dun.]

Berdan (Br/oddr Euseb. Onom. ed. Lagarde

299, 76. Hieron. ebd. 145, 2), Ort im Siiden

Iudaeas im District Geraritica; sonst unbekannt.

[Benzinger.]

Berdanna, Station an der Strasse von Seleukeia

nach Ekbatana, nach Tab. Pent, genau in der

60 Mitte zwischen beiden Stadten, also entweder im
siidlichen Medien oder im nOrdlichen Susiana ge-

legen. Im letzteren Palle ist der Ort mOglicher-

weise mit Bergan (s. d.) zu identificieren.

[Weissbach.]

Berdrigae, eine nicht weiter bekannte Volker-

schaft im Bergland siidlich vom Oxus, Plin. VI 47.

[Tomaschek.]

Bere (Begrj). 1) Vorderindische Ortschaft der
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dravidischen Soretai oder Soringai (skr. Cora, IX 82. Audi ein Heros Beosxivins wird von
1,81a) nahe dem Kenigssitz Orthura (Ptol. VII 1, Stepli. Byz. s. Beginvvtos genannt. [Ruge.]

at d< nj.- u.,JI°"la!elleL
! Berekynthos. Gebirge auf Kreta bei Aptera,

2) Bee>] Oii; im -sudOsthchsten Telle von Ara- Diod. V 64, 5
, f,

Malaxa. Bursian Geogr. II
bia deserta (Ptol V 19 7) [D H. Mailer.] 540. [Oberhummlr.]

Berea (Beeea I Makk. 9, 4), Ort m Iudaea; Berekyntia, Epiklesis der Meter (Rhea, Ky-
sonst unbekannt. [Benzinger.] bele) von ihrer Verehrung bei dem phrygischen

m BeI??VTa\?eujKS5ew Geo^r-
Rav

-
IV Stamm der Berekynter, Strab. X 469. Ovid. fast.

1V" kn
6
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Bse
/ll

Pt& 11 15
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Vereis Itin
-

IV 355
-

YeTS- Aen
-
VI 784. IX 82 nebst Serv.

Ant. p. 130, 6 und Itin. Hieros. p. 562, 10), Halt- 10 Myth. Vat. I 230. Ill 2, 1. Arnob. V 10. Au-
ort in Vannoma interior an der Strasse von Poe- gustin. civ. dei II 5 7 [Jessen 1
tovio nach Mursa (Eszeg), XXVI m. p. westlich Berelis oder Belesis (Accus. Berelida oder
yon Mursa; demnach am Bache Karasica?, welcher Belerida), kleine Insel bei Sardinien (Plin n h
der Drau zwischen S. Georg und Valpovo zufliesst, in 85), ungewisser Lage. [Hfilsen 1

etwabeiCrnevciundGaj; niiher an S. Georg, bei Beremnd, Vater des Viterich , Grossvater
Podgajci, wurde der Meilenstein OIL III 6465 des Eutharich, mit dem Theodorich der Grosse
aPoetfomomJ m. p. CXXXVII gefunden; bis B. seine Tochter Amalasuintha verheiratete, stand im
zahlen die Itineranen m. p. OXXXXT. Dienste des WestgothenkCnigs Theodorid (419

„ ... „ , ,
[Tomaschek.] —451) und soli sich bei diesem grossen Ansehens

Berecyntins tractus (oodd. auch Bereeyn- 20 erfreut haben. Wie Cassiodor hehauptete, war B.
thms), Landstrich in Karien, wohl an der gross- ein in Gallien eingewanderter Ostgothe, der durch
phrygischen Grenze (Plin. n. h. V 108), reich be- seinen Vater Thorismud sein Geschlecht in gerader
standen mit Buchsbaumen (Plin. n. h. XVI 71), Linie auf den Stamm der Amaler zuriickfiihren
genannt nach dem Volk der Berekyntes (Etymolo- konnte; doch soil er diesen seinen vornehmen Ur-
gie: die Vornehmen, Vanicek Fremdworter im sprung immer sorgfaltig geheim gehalten haben,W. u. I,at. 8) [Burchner.] urn dem KOnige nicht verdiichtig zu werden. Dar-

Bereda s._ V o r e d a aus darf man wohl scWiesSen, dass bei Lebzeiten
Beregrani nennt unter den picemschen Ge- des B. noch keiner diesen Stammbaum kannte und

meinden im Binnenlande Plin. n. h. Ill 111 ; der er erst unter Theodorich dem Grossen erfunden ist,
Stadtname erscheint bei Ptol. Ill 1, 58 als Be- 30 urn den Schwiegersohn des Konigs auch dem Blute
QexSa^ der ager Veregranus im Liber colon. 259. nach an das KOnigsgeschlecht der Amaler anzu-
Aus Ftolemaios schemt hervorzugehen, dass der kniipfen. Jord. Get. 14, 81 33 174 175 48
Ort nicht weit von Interamnia, aus dem Liber 251. 58, 298

'

'rSeeckl
'

coloniarum, dass er unweit von Teate lag. Bar- Berenicis s. Berenike Nr. 5 und 8.
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" 1 Berenike (Beger^). 1) Stadt in Kilikien,
IHW, HZt. glaubt, dass B. bei dem heutigen Mon- ein wenig Ostlich von Kelenderis, Steph Bvz
tono am Vomano gelegen habe. Vgl. CIL V Stadiasm. 190. Leake in Walpoles Travels in
P b i ,t,, c-

[Hulsen.J the East 277f. Nach Tomaschek S.-Ber. Akad
e?™PT£' Sm$- eine sonst un- Wien CXXIV 1891 vm 62 zwischen Gulnar und

bekannte V Olkerschaft .zwischen India und Aithio- 40 Papadola. TRuee 1

pia' Herodian. bei Steph. Byz. [Tomaschek.] 2) Stadt in Epeiros, von Pyrrhos auf dem
Berekyntes oder Berekyntai (Beo^vvreg, Be- ,epeirotischen Chersones', also wohl an der Stelle

e^wraO,ein Spateruntergegangener VolkSstamm des spateren Nikopolis, gegriindet und seiner

Zl T^%f V69
^Xn I8?" 68°" Schwiegermutter zu Ehren Be^ig benannt,

Steph Byz. HesycK,Von ihnen hiess erne an Plut. Pyrrh. 5. Droysen Hell. II 2, 261 m
Buchsbauni reiche Gegend an der. karischen und l

t
248, 3. Steph. Byz. nennt Pyrrhos den Jun-

lydischen Grenze Bere^rUms traotm (s. d. und geren als Grfinder. Nach App. Mithr. 4 war

T&i'n wm7 £10\ l- v.

5 D
S+
K
t
U?-irn - in &^Hr

>
ein kleiner 0rt (^dnov) und lag

JJian. 246). Stesimbrotos bei Strab. X 472 nennt an der See. Bursian Geocr. I 34
einen Berg Kabeiros h> rfj Beotxwuq. Die Dich- 50 °

rOberhnmmer 1
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3> In *y™< nach StePh. Byi and™le

^)gebrauchteni?e/-ec.i/M<«M« haufig fur Phrygius, von Pella in der Bekapolis Syriens s d
daner auch die Magna mater Deum den Namen 4) In Arabia petraea (Jos. ant. Iud VITI 168

f
a

-' J D
6 Einwohner7on Sinope nann- Pomp. Mela III 80) am Nordende des atlantischen

ten den Ostwmd BtsQexvviias (Anstot. vent. sit. Meerbusen ; nach Josephos (a. a. O ) ist B der
Hesych.)

;
offenbar hatten sie diese Benennung spatere Name des alten Ezeon Geber ^AotmyyABeo),

von ihrer Mutterstadt Miletos entlehnt. welcher welches in nnmittelbarer Nahe von Elath lag (s
der Berecynttus tractus Cstlich lag. Die Stadt Ailana) und im Alten Testament mehrfaeh als
Oder das tastell Bereeyntvs am Sangarius (Serv. Hafenstadt genannt wird (I Reg 9 26 22 40Aen VI 785. Acr m Hor. carm. Ill 19, 15. Vib. 60 u. a. ). Die genaue Lage von Ezeon Geber' ist
beq.de flum. p. 151 Riese) ist vielleicht nur Er- nicht mit Sicherheit bestimmt

; auch die Nach-fandung der Grammatiker. Agathokles bei Fest. richt des Josephos kann angezweifelt werden, vgl.
p. -iby nennt erne Stadt Berecynthia proxime Riehm HandwCrterbuch 2 I 434. TBenzinffer 1flumm yolon. Auch der Berg Bereeyntus (Vib. 5) Handelsstadt an der Westkuste des arabi-beq de mont. p 155 Riese

;
oQo5 B^vv&l0v Ps.- schen Meerbusens, im Innem des sog. 'AxMaorog

At ^
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- \ TJ 'rr
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,
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etzt Bai Umnl ^ Ketef), an der Grenze

li^ CI T fk
1^': X

« ?°0
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hat *ohl keine von ASyPten ™d Troglodytike gegriindet vonandere Quelle. Uber d.e Schreibart s. Serv. Aen. Ptolemaios II. Philadelphos (Steph Bvz ) und
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nach dessen Mutter benannt (Plin. n. h. VI 168).

Seine Bedeutung als Haupthafenplatz fiir den ge-

samten agj^ptischen Seehandel mit Indien, Arabien

und Aithiopien verdankte es lediglich der von

Philadelphos angelegten Wiistenstrasse (io-9/ios),

die von Koptos aus an den Smaragdgruhen des

Gebel Zebara vorbei dorthin ans rote Meer fiihrte,

Artemidor. bei Strab. XVI 770. XVII 815. Ps.-

Arrian. peripl. mar. erythr. 1. 2. 18. 19.21 (Miiller

Geogr. gr. min. I 257ff.). Plin. n. h. VI 103 (So-

lin. LIV 7). XXXVII 136. Ptol. IV 5, 15. Ps.-

Agathem. V 17 (Muller a. a. O. II 498). Itin.

Ant. Epiphan. haeres. LXVI 1. Geogr. Rav. II

7 {Berenicide), Tab. Peut. (Pemieide). Obwohl
dieser Weg bedeutend langer als die von den

Agyptern vordem bentitzten Strassen von Koptos

nach Myoshormos und Leukos Limen war, so bot

er doch den grossen Vorteil einer betrachtlichen

Verkiirzung der gefahrvollen Seefahrt. Uber die

einzelnen Stationen des Wegs, deren Namen und
Entfernungen uns mehrfaeh (iberliefert sind (Plin.

n. h. VI 103. Itin. Ant. Geogr. Rav. II 7. Tab.

Peut.), vgl. Golenischeff Recueil de trav. rel.

a la philol. et archeol. egyptiennes XIII 75ff.

Mehrere dieser Stationen wurden unter Augustus

wiederhergestellt , CIL III 6627. Eine andere

Strasse, die von Antinoupolis in Mittelagypten

aus Ostlich ans rote Meer und dann siidlich an

der Kiiste entlang nach B. fiihrte, wurde von

Hadrian im J. 137 angelegt, Miller Rev. arch.

N. S. XXI (1870) 314. Eine dritte Strasse

fiihrte von Contra-Apollonospolis (gegeniiber von

Edfu) direct nach B., s. Golenischeff a. a. O.

In den Zeiten, als die ROmer die Umgegend von

B. besetzt hielten (Plin. n. h. VI 103), stand die

Stadt und ihr Bjzirk, zu dem auch der sonst

nicht genannte mons Beroniees oder Beryiic(idis)

gehOrte, unter eigenen Praefecten (praef. Berni-

cidis CIL X 1129. Ill 55, praef. montis Bernic.

Ill 32, praef. praesidiorum et montis Beroniees

IX 3083). Ende des 3. Jhdts. waren die Wiisten-

strassen anscheinend zeitweilig von den Blemyes

(s. d.) besetzt, im 5. wird B. wie die benachbarten

Smaragdgruben sicher in ihrer Hand gewesen sein

;

die Not. Sign, nennt in der That keine Besatzung

in B, Nach der Angabe der Alten lag die Stadt

unter dem Wendekreise (Strab. II 133. Plin. II

183. VI 171. Ptol. VIII 5, 19), jetzt liegen die

Ruinen bei Sikket Bender el Kebir unter 24°

nftrdlicher Breite, etwa V2
0 nOrdlicher als der

Wendekreis des Krebses. In den Uberresten des

Tempels inmitten der alten Stadt haben sich hiero-

glyphische Inschriften von Tiberius und Hadrian (?)

gefunden. Caillaud Voyage a Meroe, Ztschr.

d. Ges. f. Erdk., Berlin 1889 XVI 469ff. Kosmos
1889 X 19ff. Bull, de la Soc. khediv. de geogr.,

Cairo 1887 II. Golenischeff a. a. O. Baedeker
Oberagypten 83—89.

6) Siidlich vom vorigen, beim Orte Sabai
(f)

xara Sa§ag), Strab. XVI 771, vermutlich iden-

tisch mit dem B. in Troglodytike (Steph. Byz.)

und dem mit dem Beinamen Panchrysos (Plin. n.

h. VI 170).

7) An den fauces Bubri maris (Strasse von

Bab el Mandeb) mit Beinamen Epidires , Plin.

n. h. VI 170, weil auf dem Vorgebirge Deire ge-

legen (s. d.). Die anderen Schriftsteller kennen

hier nur eine gleichnamige Stadt Deire und auch

Iuba erwahnte, wie Plinius a. a. O. ausdriicklich

bemerkt, dieses B. wie das vorige nicht. — Mit

keiner der letzten Nr. 5—7 lassen sich annahernd

sicher die beiden bei Mela III 80 unter den Stad-

ten der Westkuste des arabischen Meerbusens auf-

gefiihrten identificieren, von denen die eine inter

Heropoliticum . et Strobilum gelegen haben soil.

Nr. 6 oder 7 ist wohl mit der bei Mahaffy Plind.

Petrie Papyri n xl erwahnten Stadt B. gemeint,

in der sich eine eletfavzoiv &rjQa befand.

8) Westlichste Stadt der kyrenaischen Penta-

polis, an der aussersten Spitze der grossen Syrte,

auf dem Vorgebirge Pseudopenias, etwas westlich

vom Flusse Lethon (s. d.) gelegen, benannt nach

der Gemahlin des Ptolemaios III. Euergetes, Toch-

ter des Magas (Steph. Byz. Solin. XXVH 54, vgl.

Droysen Gesch. d. Hellenism. Ill 2, 331), fruher

Euhesperides (s. d.), Euhesperis, Hesperides, He-
speris genannt, einer der Orte, an den die grie-

chische Mythologie die Garten der Hesperiden

versetzte, Stad. mar. magn. (Muller Geogr gr.

min. I) 57. 58 (BfQvixk). Ptol. Euerg. II bei

Athen. II 71 B (= FHG III 186, 2). Strab. XVII
836. 837. Plin. n. h. V 31 (Solin. XXVH 54.

Mart. Cap. § 672). Ptol. IV 4, 4. VIII 15, 3.

Serv. Aen. IV 483. Amm. Marc. XXII 16, 4. Steph.

Byz s. 'Eoxeqig. Begevtum. Itin. Ant. Synes.

ep. 58 p. 201. ep. 79 p. 224. Hierokl. (Beronike).

Tab. Peut. Geogr. Rav. m 4. V 6 = Guido 91

(V&rnieide). Auch bei Lucan. Phars. IX 524.

Sil. Ital. Ill 249 ist mit Berenicis die Stadt,

nicht die Umgegend gemeint. Uber den See Tri-

tonis, an dem es nach Strab. XVII 836 lag, s. d.

Wie die anderen Stadte der Kyrenaika, war B.

stark mit Juden bevOlkert, die hier ein eigenes

noUxsvfia. mit Archonten bildeten, CIG 5361. 5362.

Iustinian liess die Stadt neu befestigen, Procop.

de aedif. VI 2 (BsQvixrj). Bischofsitz Lequien
Oriens christianus II 618ff. Jetzt Bengazi, Barth
Wanderungen durSh die Kiistenlander des Mittel-

meers I 382ff. [Sethe.]

9) Berenike I„ Tochter des Lagos (Schol.

Theokr. XVII 34) und der Antigone, einer Toch-

ter des Kassandros, also eine Halbschwester des

Ptolemaios I. von Agypten (Schol. ebd. 61; Ma-
haffy Emp. 37 meint, der Scholiast habe die

Abstammung vom Lagos lediglich aus dem spa-

teren Titel ,Schwester und Gemahlin' abstrahiert,

doch liegt kein specieller Grund zu dieser An-

i nahme vor
;

iibrigens ist der Titel gerade fiir

B. I. wohl noch nicht nachgewiesen). Sie war

in erster Ehe mit dem Makedonier Philippos ver-

heiratet, der nach Pausanias (I 7, 1) ein schlichter

Mann aus dem Volk war. Diesem Philippos ge-

bar sie den Magas, den spateren Kfinig von Kyrene

(Faus. a. O. und I 6, 8), auch mehrere Tcchter,

darunter Antigone, die spatere Gemahlin des

Pyrrhos von Epeiros (Plut. Pyrrh. 4). Als Witwe
begleitete sie Eurydike, die Tochter des Anti-

) pater, also ihre Tante, nach Agypten, als diese

den Satrapen Agyptens Ptolemaios, des Lagos

Sohn, heiratete. Bald fand Ptolemaios mehr Ge-

fallen an der Nichte als an der Tante und heiratete

B., seine Halbschwester, etwa im J. 317 (Paus. I

6, 8). Etwa 316 gebar sie ihm eine Tochter

Arsinoe (vgl. oben Bd. II S. 1282ff. Arsinoe Nr.

26), im J. 308 einen Ptolemaios (vgl. Theokr.

XVII 60f.). Wenn auch die Ehe mit Eurydike da-
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rum nicht gelflst wurde — die Diadochen pflegten
mehrere Frauen neben einander zu haben — , so
war B. doch entschieden seine Lieblingsfrau, die
durch Tugend und Geist die erste Stelle dauemd
zu bewahren verstand (Theokr. XVII 34f. Plut.
Pyrrh. 4). So hat denn auch ihr Sohn Ptole-
maios fder spatere Philadelphos) den alteren Sohn
der Eurydike (Keraunos) aus der Erbfolge ver-
drangt, wobei freilich auch noeh andere Ge-
sichtspunkte mitgespielt haben mogen. tiber die 1
Zeit lhres Todes ist nichts Genaueres bekannt
Da B. bei der Nachfolge nicht in Betracht
gekommen ist, so wird sie vor ihrem Manne ge-
storben sein. Unter der Eegierung ihres Sohnes
Philadelphos wurden ihr, zusammen mit ihrem
yerstorbenen Gemahl, gottliche Ehren zu teil
(Theokr. XVII 121ff.

; vgl. auch Kallixenos FHG
HI 59 und 65). Uber den Kult der fool 2m-
rygeg, d. h. des Ptolemaios I und der B. s
unter Ptolemaios; einstweilen ygl. Wilcken 2'

Gott. Gel. Anz. 1895, 139f., wo ein Hinweis auf
die aduhtanische Inschrift (CIG III 5 127 A) ein-
zufiigen ist, in der die fool Zmxfjoeg auch ge-
nannt sind. Als Mutter des Philadelphos bezw
der Arsinoe- wird sie u. a. in zwei Inschriften in
Olympia genannt (Dittenberger Syll 152)
ferner in GIG III 5184 und 5795 (= IGI 727)
als Gemahlin des KOnigs Ptolemaios I. in CIG II

b
6
«
4

't. S'i?™1 auch in der delischen Inschrift
Hull hell. XIV 407 gemeint sein, in der das Weih- 3(
geschenk einer Begsvixr, fur einen IIxoXefiaTos er-
wahnt wird, doch muss sie, da beide ohne Konigs-
titel erscheinen, vor 305 das Geschenk dargebracht
haben Ihr Portrait neben dem des Ptolemaios I
auf Miinzen des Philadelphos bei Poole Cata-
logue of Greek Coins in the Brit. Mus Ptole-
mies Taf. VII.

10) Tochter des Ptolemaios II. Philadelphos

2?1 , LArs
.

ino€ L
'
der Tochter des Lysimachos

(Schol. Theokr. XVn 128). Im J. 248/7 (etwa 30 <

Jahre alt, vgl. o. Bd. II S. 1281f.) wurde B. zur Be-
kraftigung des eben geschlossenen Friedens mit
dem syrischen KOnig Antiochos II. Theos vermahlt
Philadelphos fiihrte selbst die Tochter, die wegen
lhrer aussergewOhnlich reichen Mitgift den Spitz-
n&menjpegvoqpdoog erhielt (vgl. A. v. Guts cb mid
bei Sharpe Gesch. Agyptens 216, 1) dem Syrer
bis delusion entgegen (Hieronymus in Dan. XII
5; vgl. Polyb. frg. 154 Hultsch). B. wurde ein
bedauernswertes Opfer der Diplomatic. Phila-

5

delphos scheint sie nur unter der Bedingung dem
Syrer gegeben zu haben, dass ihre eventuelle
Nachkommenschaft zur Regierung gelange. Jeden-
falls wurde die bisherige Gemahlin des Antiochos,
seine Schwester Laodike, verstossen und damit
ihre Sohne Seleukos und Antiochos von der Thron-
folge ausgeschlossen (Hieron. a. 0. Polychron
bei Mai Script, vet. nov. coll. I p. 146; "vgl. o.
Bd. I S. 2457). Etwa nach einem Jahre gebar B
emen Knaben, der als praesumtiver Thronfolger 6<
gait. Doch mzwischen hatte Laodike es ver-
standen, den ungetreuen Antiochos wieder an sich
zu fesseln. Als dieser noch in demselben J. 246
starb, hatte er den Sohn der Laodike, Seleukos
zur Nachfolge bestimmt (Polyaen. VIII 50). Gegen
die unglficklichc B. und ihr Kind richtete sich
nun die Rache der Laodike. Auf ihr Geheiss
wurde B. mit ihrem Knaben ermordet (Polyaen

Vni 50. Iustin. XXVII 1. Hieronym. a. 0. Valer
Max. IX 10 ext. 1. IX 14 ext. 1). Die Ermor-
dung der B. wurde durch den gliinzenden Sieges-
zug ihres Bruders Ptolemaios III. Euergetes se-
racht. Droysen Hell. Ill 376ff.

11) Berenike II., einzige Tochter des Magas,
KOnigs von Kyrene und der Apama, der Tochter des
Antiochos I. (s. o. Apama Nr. 3). Als ihr Vater
Magas die Streitigkeiten mit seinem Halbbruder,

Odem Konig Agyptens, Ptolemaios II. Philadelphos
beilegte, verlobte er B. mit dem Sohne und prae-
sumtiven Thronfolger .ienes, dem damaligen Mit-
regenten Ptolemaios (dem spatercn Euergetes I.).
Dies wird nicht lange vor 258 gewesen sein, in
welchem Jahre Magas starb (Iustin. XXVI 3, 2.
Vahlen S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 1361ff. Br.
Ehrhch De Callim. hymnis, Bresl. phil. Abh.
Vn 3, 55f.). Apama, als syrische Prinzessin,
wunschte aber nicht, dass Kyrene mit Agypten

3 wieder verbunden werde, und rief, sobald ibr Mann
gestorben war, Demetrios den Schflnen, den Bru-
der des makedonischen KOnigs Antigonos Gona-
tas, herbei, um ihm die Hand der Tochter und
den kyrenaeischen Thron zu geben. Als aber De-
metrios zu Apama in ein unziichtiges Verhalt-
nis trat, bewies B. trotz ihrer Jugend erne er-
staunliche Enevgie. Sie leitete den Aufstand des
uber die Vorgiinge im kCniglichen Palaste ent-
rusteten Volkes und liess den Demetrios im Schlaf-

) zimmer der Mutter toten, die Mutter selbst aber
schonte sie (Iustin. XXVI 3). Hierauf beziehen
sich die Worte Catulls in dem aus Kallimachos
ubernommenen Gedichte com. Beren. 25f: at te
ego certe cognoram a parva virgine magna-
mmam. Wie alt B. damals war, lasst sich mit
Sicherheit mcht sagen. Fest steht nur, dass ihre
Eltern spatestens Anfang 274 geheiratet haben
(s. o. Apama Nr. 3). Immerhin ist es hiernach
wahrscheinlich, dass sie damals schon etwa 15

10 Jahre alt war. Dass diese Dinge ins J. 258 ge-
hfiren, hat Vahlen (a. 0.) gegen Niebuhr,
Droysen u. a. erwiesen. Nach Br. Ehrlich
a. 0. ist der Artemishymnus des Kallimachos
(zwischen 258 und 247 geschrieben) eine Ver-
herrlichung dieser Thaten der B. Nach der Be-
seitigung des Demetrios hatte nun wieder der
agyptische Prinz, der Bestimmung des Magas
gemass, die Anwartschaft auf B.s Hand. Ma-
haffys Hypothese (Emp. of Ptol. 193ff vgl

OGrenfell Seven. Pap. p. XXV), dass der Prinz
als Brautigam der B. von 258 bis zu seiner
Thronbesteigung 247 die Regierung in Kyrene
mit gefuhrt habe und darum in dieser Zeit aus
den agyptischen Protokollen verschwinde, ist sehr
ansprechend. Doch ist zu bemerken. dass B. als
Erbtochtcr des Magas von 258—247 Konigin
von Kyrene gewesen ist, wie durch die damals
gepriigten kyrenaeischen Miinzen mit der Um-
schrift Bsgcvlxijg paotXioorjg (z. T. mit Mono-
)gramm des Magas!) bewiesen wird (vgL Poole
Cat. a. 0. p. XLVII und 59f.). Die Hochzeit
konnte nach ptolemaeischer Sitte erst stattfinden,
als Ptolemaios nach dem Tode seines Vaters Phila-
delphos den agyptischen Thron bestieg (Mahaffy
Reven. Pap. a. 0. und Emp. Ptol. 491). Die
junge KOnigin musste sich sehr bald wieder von
ihrem Gatten trennen, da dieser unmittelbar nach
dem Regierungsantritt den Feldzug gegen Syrien
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unternahm (fiir die Zeitbestimmung vgl. Catull.

com. Ber. llff.). Fiir eine gliickliche Heimkehr
weihte sie ihre Locke in den Tempel der Arsinoe'

Zephyritis. Als die Locke von dort verschwunden
war, entdeckte sie der hofische Astronom Konon
als Sternbild am Himmel (noch heute Coma Be-
renices genannt), was dem Kallimachos den Stoff

zu seiner ,Locke der B.' gab (Catull. c. 66, vgl.

Susemihl Litt. d. Alex. I 362. II 669). Im
iibrigen sind fiber B. als KOnigin nur wenige
Nachrichten erhalten. Athenaios (XV 689 a) er-

zahlt, dass die Salbenindustrie dank dem Interesse

der B. zu ihrer Zeit in Alexandrien und Kyrene
gebluht habe. Von dem Einfluss , den sie auf

ihren Mann ausubte, erzahlt Aelian (XIV 43) eine

Anekdote. In den ersten Jahren der Regierung, vor

der Apotheose (s. u.), weihte sie zusammen mit
ihrem Gemahl dem Osiris in Kanopos ein Heilig-

tum, dessen Stiftungsurkunde (auf einer Goldplatte)

erhalten ist (CIG in 4694). In den Soldaten-

testamenten dieser Zeit wird B. hauflg mit ihrem
Gatten zusammen als imxgojiog eingesetzt (Ma-
haffy Flind. Petr. Pap. I 43, 20. 54, 28 u. s. w.).

In all diesen officiellen Actenstficken fiihrt sie

abgesehen von flaoifoooa den Titel: fj adeXcpij

xai yvvfj (xov flaoiXtcog). Dass adeX(prj titular ist,

erkannte schon Letronne Rec. Inscr. I 3f. Es
ist bemerkenswert, dass trotz dieses Titels ge-

wOhnlich doch nur ihr Mann als Sohn des vor-

hergehenden Herrscherpaares bezeichnet wird; vgl.

CIG 4694: BaoiXevg UroXsfiaXog UzoXsfiaiov xai

'Agaivorjg &swv "AdeX<p&v xai [SaoiXiooa Begevlxri

fi aSsXtpi] xai yvvf/ avrov. Ebenso Deer. Kanop.

7f.; vgl. jedoch Deer. Kanop. 21: paaiXeT IJroXe-

jiaim xai {jaoMoor) BeQsvixfl deoTg Evepyeraig

xai xoTg yovevaiv avx&v fteoig 'AdeX<poTg. Sie

hat dem Gatten mindestens vier Kinder geboren:

den Ptolemaios, den spateren Philopator, die Ar-

sinoe (s. o. Arsinoe Nr. 27), eine Berenike (s. Nr.

12) und den Magas (Polyb. XV 25,2). B. hat ihren

Gatten nur um weniges uberlebt. Es ist nicht

unwahrseheinlich, dass B. als KOnigin -Witwe An-
spruch auf den Thron erhoben und zunachst

zusammen mit ihrem Sohn Ptolemaios IV. re-

giert habe. Unter dieser Voraussetzungen gewin-

nen die Nachrichten iiber ihre Ermordung, die, wie

es scheint, sehr bald nach dem Tode des Euer-
getes erfolgte, eine neue Beleuchtung. Es wird

erzahlt, dass Ptolemaios IV. durch seinen schand-

lichen Helfershelfer Sosibios die Mutter ermordet

habe, weil er fiirchtete, dass sein Bruder Magas
im Heere durch ihren Einfluss eine zu machtige

Stellung gewinne (Polyb. V. 34, 1. 36, 1 und 6.

XV 25, 2. Plut. Cleom. 33). Die Vermutung
liegt nahe, dass B. daran gedacht hat, statt des

liederlichen Ptolemaios den Magas zum Mitregen-

ten zu erheben (ahnlicb wie uber hundert Jahre

spater Kleopatra III. den jiingeren Sohn dem alte-

ren vorzogi, und dass aus diesem Grunde Ptole-

maios die Mutter umbringen liess (lust. XXX 1:

regno parricidio parto et ad necem utriusque [?]

parentis caede etiam fratris adstructa
;
vgl. Polyb.

V 34, 1, wo unter den owegyovvrag auch B. ge-

meint sein wird, vgl. 36, 1). B. scheint sich

die Energie, die sie schon als junges Madchen
in Kyrene bewiesen hatte, bis in ihr Alter be-

wahrt zu haben. Polybios hebt noch fiir ihre

letzten Tage ihre roX/ia bervor, durch die sie

dem Sosibios Angst einflosste (Pol. V 36, 1).

B. ist bei Lebzeiten wie nach ihrem Tode als

Gottheit verehrt worden. Schon bei Lebzeiten

wurden sie und ihr Gemahl zu &sol Evegyexai

erhoben. tiber diesen Kultus s. unter Ptole-
maios. Hier sei nur hervorgehoben, dass diese

fool EvegySxat wie in Alexandrien neben dem
Gott Alexander, so in den agyptischen Stadten
und Darfern neben den betreffenden LocalgOttern

verehrt worden sind; vgl. Decret von Kanopos
22, und dazu Wilcken Herm. XXII 8. Ausser-

dem wurde in Alexandrien ein specielles Priester-

tum der B. unter der Regierung ihres Sohnes

und MOrders Philopator errichtet, das des dMo-
tpogog BsQsvixrjg EvegyeztSog. Die Vergleichung
eines demotischen Papyrus bei Revillout Rev.

Egyptol. HI 2, 5 mit einem anderen demotischen
Papyrus bei Revillout Nouv. Chrest. De'm. 4
zeigi;, dass diese Athlophorie zwischen dem Mechir
und Payni des zwOlften Jahres des Philopator

(= 211/10) eingesetzt worden ist; vgl. Wilcken
Gott. Gel. Anz. 1895, 164. Diese Athlophorie

begegnet in griechischen Texten zuerst bei Ma-
haffy Flind. Petr. Pap. II [154] aus dem drei-

zehnten Jahr des Philopator (Wilcken a. 0.) und
dann vielfacb. Ihr Portrait zeigen sowohl die

oben erwahnten Miinzen, die sie als KOnigin von
Kyrene zwischen 258 und 247 gepragt hat, als

auch die spater gepragten, die in gleicher Weise
die Umschrift BtQtvtxrjg §aaiXioar)g tragen (auf

Kypros ausserdem noch IlxoXefiaiov flaoilscog) ;

vgl. Poole Catalogue of Greek coins in the Bnt.
Mus. Ptolemies p. XLV. 59f. Taf. XHJ.

12) Berenike, Tochter des Ptolemaios HI. Euer-

getes I. und der B. II. Schon bald nach ihrer

Geburt wurde sie zur fSaoiXiooa proclamiert. Sie

starb im neunten Regierungsjahre ihres Vaters

(239/8); also kann sie, da die Ehe der Eltern

erst 247 geschlossen wurde, nicht alter als hOch-
' stens acht Jahre geworden sein. Die Depu-
tierten der Priesterschaften Agyptens, die sich

zur Zeit des Todes gerade in Alexandrien zur

Huldigung bei dem KOnig aufhielten, sagten grosse

Kirchentrauer an und beschlossen darauf in ihrer

Versammlung zu Kanopos, dass die junge Prin-

zessin als Bsgsvixrj avaaorj jiaoftevcov apotheosiert

werde. Die ausserst lehrreichen Details uber

diese Apotheose zugleich mit den sonstigen Nach-

richten iiber diese B. enthalt das Dceret von

Kanopos; vgl. R. Lepsius D. Dekret von Ka-
nopos, 1866. Revillout Chrestomath. Demot.
125. Mahaffy Emp. Ptol. 226f.

IS) Berenike in., genauer Kleopatra Berenike,

Tochter des Ptolemaios X. Soter, s. unter Kleo-
patra.

14) Berenike IV., die einzige legitime Tochter

des Ptolemaios XHL, des sog. Auletes (Strabo

XVII 796). Als im J. 58 v. Chr. Auletes aus

Alexandrien entwich, iibergaben die Alexandriner

die Regierung seiner Gemahlin Kleopatra Try-

phaina (Porphyr. FHG IH 723 nennt sie falsch-

lich seine Tochter; vgl. Lepsius Abb. Akad.

Berl. 1852, 478f.) und der B. Als nach einem

Jahre die Mutter starb, regierte B. noch zwei

Jahre lang allein (Porphyr. a. 0.; ungenau Cass.

Dio XXXIX 13, 1). Da Auletes in Rom anti-

chambrierte und eine Verwicklung mit Rom da-

ber vorauszusehen war, so wiinsohten die Alexan-
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driner die Regierung dadurch zu stiitzen, dass
sie der jungen KOnigin einen thatkraftigen Ge-
mahl und Mitregenten verschafften (dies Motiv
bei Cass. Dio XXXIX 57, 1). Nachdem zwei echte
Seleukidenprinzen vergeblich aufgefordert waren
— der eine starb, der andere wurde yon Gabi-
nius verhindert (Porphyr. FHG III 716) — , liess
man sich durch einen obseuren Menschen tiiuschen,
der sich als Seleukiden ausgab. Doch scbon nach
wenigen Tagen der Ehe war B. iiber die Gemein-
heit und Inferioritat dieses ,Seleukos' so empOrt,
dass sie ihn erdrosseln liess, die Alexandriner
aber gaben ihm den Spottnamen Kybiosaktes,
d. h. .Pokelfischhandler' (Strab. a. 0. Cass. Dio a. 0.

;

Mahaffy Emp. Ptol. 436 identiflciert den Ky-
biosaktes irrtflmlich mit dem IIaSeioantoe ; vgl.
dagegen v. Gutschmid bei Sharpe II 9 Anm.).
Statt seiner wurde Archelaos, der Sohn des pon-
tischen Feldherrn gleichen Namens, der Hohe-
priester von Comana, der sich als Sohn des grossen 1

Mithradates ausgab (s. o. Archelaos Nr. 13), zum
kOniglichen Gemahl und Mitregenten berufen
(Strab. Dio aa. 00.). Auch diese Ehe fand in
kurzem, nach achtzehn Tagen, ihr Ende (Clemens
Alex. Strom. I 21 p. 396, 10, dazu v. Gutschmid
bei Sharp e II 38, 4). Archelaos flel ira Kampf
gegen Gabinius, der in Agypten einflel, um Au-
letes wieder auf den Thron zu setzen (55). Gleich
darauf ward B. von ihrem Vater getotet (Strab.
XVII 796. Dio XXXIX 58. Porphyr. FHG III 8
723). Sharpe Geschichte Agyptens 112 ^4S
Mommsen E.G. III6 163f. Mahaffy Empire of
the Ptolemies 436f.

15) Berenike, alteste Tochter des jiidischen
KOnigs Aprippa I. und der Kypros, der Tochter
des Phasael (Jos. ant. XVIII 132; bell. Iud. II
220). Beim Tode ihres Vaters (44 n. Chr.) war
sie sechzehn Jahre alt, also war sie im J. 28
n. Chr. geboren (Jos. ant. XIX 354; der Zu-
sammenhang spricht fur diese Deutung, ,nach dem 4
Wortlaut wurde man die Altersangabe auf die Hei-
rat mit Herodes beziehen). Durch ihren Vater ge-
hOrte sie zur gens Iulia, und als 'IovXia Bege-
velxrj fiaoiXiooa fteydXr], 'lovXiov 'AyqiuTia fooi-
Mo>g SvydrrjQ wird sie in einem athenischen De-
cret gefeiert (CIA III 556). Als "Kaiser Clau-
dius gleich nach seinem Regierungsantritt (41)
den Alabarchen Alexandros in Preiheit setzte,
wurde B. (damals dreizehnjahrig) mit dessen Sohn
Marcus vermahlt (Jos. ant. XIX 276; die Ansicht 5(
Schiirers I 606, 49, sie sei nur verlobt mit
ihm gewesen, wird durch das vorhergehende ya-
fiet widerlegt). Nach dem wie es scheint gleich
darauf erfolgenden Tode des Marcus gab ihr Vater
sie seinem Bruder, ihrem Oheim, Herodes. dem
Konig von Chalkis, zur Frau (Jos. ant. XIX 277

;

bell, n 217). Diesem gebar sie zwei Sohne, Be-
remkianos und Hyrkanos (Jos. ant. XX 104; bell.
II 221). Nachdem Herodes im J. 48 gestorben
war, lebte B. mehrere Jahre mit ihrem Bruder
Agrippa H. zusammen, und zwar, wie die Fama
vielleicht nicht mit Unrecht wissen wollte, in un-
erlaubter Weise (vgl. auch Iuvenal. sat. VI 156ff.).
Um diese Geriichte aus der Welt zu schaffen (so
Josephus!), bot sie Polemon, dem Konig Kilikiens,
ihre Hand an. Dieser ging, wiewohl die Be-
dingung der Beschneidung gestellt war, von ihrem
grossen Keichtum angelockt, darauf ein. Doch

trennte sie sich bald von ihm (Jos. ant. XX 145—
146) und lebte wieder — wohl in derselben Weise —
mit dem Bruder zusammen. In den folgenden
Jahren tritt sie an der Seite des Agrippa mehr-
fach in der Offentlichkeit auf. So ging sie im
J. 60 mit ihm zusammen nach Caesarea, um den
neuen Procurator Pestus zu begrussen. Hier nahm
sie dann auch an der Gerichtsverhandlung gegen
Paulus teil (Act. apost. 25, 13ff. 26). Als im
J. 66 der Procurator Floras durch sein Einschrei-
ten in Jerusalem einen Aufstand hervorrief, be-
miihte sich B., die sich damals wegen eines Na-
siraeatsgeliibdes ausnahmsweise vom Bruder ge-
trennt hatte und sich in Jerusalem aufhielt, ver-
geblich, ihm Einhalt zu thun (bell. II 310—314).
Bald darauf war sie wieder mit Agrippa zusam-
men und fuhrte mit ihm beim Statthalter Cestius
Klage iiber Floras (Jos. bell. II 333). Auch als
Agrippa versuchte, das Volk von Jerusalem zu

!0 beruhigen, stand sie an seiner Seite (bell. U 344.
402). Nachdem dann ihr und ihres Bruders Pa-
last von den Aufstiindischen eingeaschert war
(bell. II 426), schlossen sich beide fest an die
rOmische Partei an. B. wurde eine eifrige Ver-
treterin der rlavischen Sache, als im Juli 69 die
syrischen Truppen den Vespasian zum Kaiser aus-
gerufen hatten. Ehrgeizige Plane mochten sie"
dabei leiten, denn wie sie sich dem alten Vespa-
sian durch ihren Eeiehtum wert machte, so ver-

0 stand sie es, das Herz des jungen Titus, mit dem
sie vielleicht schon vorher kokettiert hatte (vgl.
Tac. hist. II 2), zu fangen (Tac. hist. II 81).'

Nach obiger Berechnung war sie damals (69)
bereits einundvierzig Jahra alt, womit Tacitus
Charakteristik (II 81) florens aetate im Wider-
spruch steht. Auch der Zusatz formaque darf
vielleicht nicht zu genau genommen werden. Jeden-
falls beneidete und verfolgte sie ihre jungere
Schwester Drusilla wegen ihrer SchOnheit (Jos.

) ant. XX 143; vgl. auch 146). Da Titus im J. 41
geboren war, dernselben Jahre, in welchem B.
dreizehnjahrig ihre erste und vielleicht auch schon
ihre zweite Ehe einging, so ist sein Verhiiltnis
zu der dreizehn Jahre alteren Frau schwer be-
greiflich, wenn man nicht annimmt, dass neben
der Sinnlichkeit der iippigen Orientalin auch
ihre Millionen Eindruck auf ihn gemacht haben.
Dies Verhaltnis wird sich weiter befestigt haben,
als er vom Vespasian zur Fortfithrung des jii-

Idischen Krieges auserwahlt war. Da Agrippa
sich in seinem Lager befand (Tac. hist. V 1),
wird auch B. dort nicht gefehlt haben. Im J. 75
kam B. mit dem Bruder nach Rom , und es ge-
lang ihr, den Titus wieder in die alten Bande
zu verstricken. Sie wohnte mit Titus zusammen,
und man erzahlte sich in Rom, dass Titus, der
eifersuchtig iiber ihren Besitz wachte (Aurel. Vict,
epit, 10, 7), ihr die Ehe versprochen habe (Suet.
Tit. 7). Jedenfalls betrieb und erwartete sie es

.(so Dio LXVI 15, 4). Als sie aber anflng, sich
Offentlich als Frau des Titus zu gerieren, wurde
dieser durch den Unwillen des Volkes gezwungen
sie fortzuschicken (Dio a. 0.). Noch einmal ver-
suchte sie, ihn wieder einzufangen. Auf die Nach-
richt vom Tode des Vespasian eilte sie nach Rom,
doch der junge Kaiser Titus wies sie zuruck (Dio
LXVI 18; ungenau Suet. Aurel. Vict. aa. 00.).
Vielleicht sprachen bei diesem .vernunftigen' Ent-
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schluss nicht nur die Staatsraison, sondern auch
ihre einundfunfzig Jahre mit. Rom aber blieb

die jiidische Kaiserin erspart. liber ihr Ende
ist nichts bekannt. Nicht mit Unrecht nennt
Mommsen (R.G. V 540) diese Prau, deren Leben
sich aus Sinnlichkeit und Ehrgeiz zusammensetzt,
eine ,Kleopatra im kleinen'. Sie hatte nur das

Ungliick, dass Titus kein Antonius war. Vgl.

Schurer Geschichte d. jiid. Volks I 493ff.

16) Berenike , Tochter des Ptolemaios , des 10
Sohnes des Lysimachos, eines av/yevrjg am syri-

schen Hofe. Durch einen uns erhaltenen Erlass

des KOnigs Antiochos II. (261—246) wurde sie zur

aQzdgua der kOniglichen Gemahlin und Schwester
Laodike Mr das Gebiet einer (ungenannten) Satra-

pie ernannt (Bull. hell. XIII 523ff.).

17) Berenike, Tochter des Sosipolis, war Kane-
phore der Arsinoo Philadelphos im einundzwanzig-
sten Jahre des Ptolemaios III. Euergetes (= 227/6

Berenikidai (BsQsvixlSai, BeQsvstxtftai, Bsq-
veixiSai), attischer Demos, zu Ehren der Berenike

bei Errichtung der Phyle Ptolemais neu geschaffen.

Nach der Inschriftenstatistik erweist sich B. neben
Phlya dauernd als der weitaus bedeutendste De-
mos dieser Phyle. Die ausserathenischen, aufAn-
gehflrige von B. beziiglichen Grabsteinfunde weisen
in die Gegend um Eleusis. Vgl. Milehhofer
Untersuch. iib. d. Demenordn. d. Kleisth. 40, 1.

[Milehhofer.]

Berenikis (Bsgsnxlg, BsQvixig) und BsQsn-
xlg dsofiocpoQog, Orte im agyptischen Nomos Arsi-

noites (dem heutigen Faijum), Ag. Urk. Berl. Mus.
Mahaffy Flind. Petrie Papyri II. [Sethe.]

Berenus, Gottheit(?) auf einer Inschrift aus

Sainte-Sabine (Cete-d'Or). Lejay Inscr. de la

C6te-d'0r nr. 253 Bereno Oicetius. Holder Alt-

kelt. Sprachschatz s. v. Ob Belenof [Ihm.]

Beres (Beg^g), 1) Thrakische Stadt, nach
v. Chr.). Mahaffy Flind. Petr. Pap. I [75] ; 20 dem gleichnamigen Sohne des Makedon (s. Nr. 2)

vgl. dazu Wilcken Gott. gel. Anz. 1895, 143.

18) Berenike, Tochter des Kallianax, war Kane-
phore der Arsinoe Philadelphos im zweiundzwan-
zigsten Jahre des Ptolemaios III Euergetes (=
226/5 v. Chr.). Mahaffy Flind. Petr. Pap. I [54]

[57];vgl. dazuWilcken a.a.0. 138. [Wilcken.]

BsQevwijg ztXoxafioi (oder nX6xa/j.og), Bere-
nices crinis (oder erines). Ein Sternbild der nOrd-

lichen Halbkugel des Himmels in der Nahe des

Schwanzes vom LOwen, so benannt nach Berenike 30
Nr. 1 1 , der Gemahlin des Ptolemaios Euergetes. Das
Altertum weist ihm sieben Sterne zu und berichtet

iiber die Entstehung des Namens folgendes. Als
Euergetes unmittelbar nach seinerVermilhlung nach
Asien in den Krieg zog, habe seine junge Gemahlin
gelobt, falls ihr Gatte als Sieger heimkehre, ihr

Haupthaar der Gottheit (Venus-Arsinoe) darzu-

bringen. Dies Geliibde sei denn auch spater wjrk-

lich erfiillt worden, das Haar der KOnigin ware
aber auf unerklarte Weise aus dem Tempel ver- 40 in Anspruch genommen.

benannt, Steph. Byz. Vielleicht = Beroia Nr. 3,

s. d. Vgl. auch Beros. [Oberhummer.]

2) Eponymos der niakedonischen Stadt Bsgtjg

(Steph. Byz.) , Vater der Mieza , der Beroia und
des Olganos, makedonischer Stadteponymen, Thea-
genes Maxsbovixa. frg. 7 aus Steph. Byz. s. Mk^a
und BeQota, FHG IV 509, wo das B auf <P zu-

ruckgeftihrt wird; vgl. Etym. M. s. Begoia.

[Tumpel.]

Beretra s. Beregrani.
Bereum, Donaucastell an der Strasse von

Durostorum nach Troesmis (Iglica) in Scythia

minor, Tab. Peut. ; Biraeon Geogr. Rav. IV 5

p. 179; BireonlVl p. 186; Biroe m. p. XVIII
Troesmis, Itin. Ant. p. 225; euneus equitum
stablesianorum Bireo, Not. dign. or. 36 p. 99.

Wahrscheinlich die heutige Castellruine Hasarlyk
am Baroju, 40 km. sudlich von Iglica, Arch.-epigr.

Mitt. VI 48; dieselbe wird freilich auch far Cium

schwunden. Da nun Euergetes sehr ungehalten
dariiber war, so habe der Astronom Konon aus

Samos erkliirt, das Haar der KOnigin sei unter

die Sterne versetzt worden. Hygin. poet, astron.

II 24. Cosmas aus Jerusalem bei E. Maass
Analecta Eratosth. 5. Ps.-Eratosth. Catast. XII.

Schol. German, bei C. Robert Eratosthenis Ca-

tast. reliquiae 98. Schol. Arat. 146 (Bekker
S. 64). Achilles Isagoge in Arati Phaen. c. 14

[Tomaschek.]

Berga (Bsoya und Bioyrj, auch Begyiov nach
Steph. Byz.), Stadt am Strymon, 200 Stadien von
Amphipolis (Strab. VII frg. 36. Skymn. 653f.

Hierokl. 640), von Strabon dem Gebiet der Bisalten,

von Ptol. Ill 12, 28 (13, 31) dem der Odomanten
zugerechnet. Die nochmalige Erwahnung bei

letzterem 12, 32 (13, 35) beruht auf Einschie-

bung, wonach auch die schlecht bezeugte Lesart

Begza hinfallig wird, s. Miiller zu Ptol. a. a. 0.

p. 134 Petav. Geniinus Elein. astron. II p. 12 E 50 Sie gehorte zum thrakisehen Bezirk des delisch-

Petav. Proclus de Sphaera (Basel 1547) p. 38.

Hesych. 1 p. 372. Eudoc. Violar. p. 90.

Dasselbe Sternbild wurde von Eratosthenes

auch in Verbindung gebracht mit irgendwelchen

lesbischen Miidchen (fiber diese dunkle Beziehung
vgl. C. Robert a. a. 0. 5), vielleicht auch (von

wem?) mit Ariadne (Robert a. a. 0. 68f.
;
vgl.

Ptol. ed. Halma II 56). Das neue Sternbild wurde
in einem eignen Gedichte von Kalliniachos ver-

attischen Bundes (CIA I 228f. 233. 242. 244. 256f.)

und war bekannt als Geburtsort des Schriftstcllers

Antiphanes (s. d. Nr. 19), Skvmn. a. a. 0. Strab. I

47. II 100. 104. Steph. Byz. Markian. Herakl. epit.

peripl. Menipp. prooem. 1 (Geogr. gr. min. I 565).

Hesych. Nach Leake North. Gr. IE 229 lag sie

beim heutigen Tachyno, wahrend Miiller a. a. 0.

sie passender an der Miindung des Strymon in

den See Kerkine sucht. Vgl. auch Desdevises-
herrlicht, das seinerseits dem 66. Gedichte von 60 du-Dezert Geogr. de la Mace'd. 389f. und Berge-
Catull zum Vorbilde gedient hat (0. Schneider
Callimachea II 144rT.). Von Plinius (II 70f.) wird
das Sternbild falschlich nach der sudlichen Halb-
kugel des Himmels erlegt. [Habler.]

Btgevixrjg rtoXig. 'A<pQoShi]g Beoevixrjg noXig,

Stadt im agyptischen Nomos Arsinoites (Faijum),

Mahaffy Flind. Petrie Papvri II xxxn.
[Sethe.]

Patily-Wlssowa III

polis, Bergison. [Oberhummer.]

Bergali, Alpengemeinde im Thai Bergell

(Pregaglia) nOrdlich vom Comer-See, erwahnt im
Edict des Kaisers Claudius vom J. 46, CIL V
5050 (vgl. p. 559). Br uns Fontes iuris5 224.

[Ihm.]

Bergan (Bigyav), Ort im Inneren Susianas,

Ptol. VI 3, 5, ist vielleicht mit Berdanna (s. d.)

10
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zu ldentificiereo, obwohl die von Ptolemaios an-
gegebenc Lage (84° 15' Lange, 34° 45' Breite)
nicht genau die Mitte zwischen Seleukeia und
Ekbatana ist. [Weissbach.]

_
Berganti deo und n(uminibus) Augfustorum)

ist geweiht eine in Longwood bei Slak gefundene
Inschrift Eph. epigr. VII 920. Der Stein bietet
B3R&NTI ,

was allenfalls auch = Breganti sein
kann. Jedenfalls soil Berganti = Brigand sein.
In derselben Gegend wurde die dea Brigantia 1

verehrt (s. d.). [Ih.ni.]

Bergepolis (Beeysitoltg), Ort im Gebiete von
Abdera, Steph. Byz. Vgl. Berga, Bergison.

[Oberhummer.]
Bergi(?). Plinius nennt n. h. IV 104, wo er

von der Insel Tlrale spricht, noch folgende Inseln:
Seandias, Dumnam, Bergos (Accus., Var. Ver-
gos) maximamque omnium Berricen, ex qua in
Tylen navigetnr, eine Nachricht, die atif Pytheas
zuruckgeb.cn diirfte. Welche Insel gemeint ist, 2
wird sich schwerlich feststellen lassen. Zeuss
Die Deutschen 194f. Mttllenhoff Deutsche Al-
tertumsk. I 387. Der Name erinnert an das in
Skandinavien anzusetzende Volk Bergio. welches
Iordan. Get. 3, 22 erwahnt (Zeuss a. 0. 503. 506.
Mttllenhoff a. 0. II 62) und an den bei Mela
II 78 genannten mythischen Bergi/os (Bursian
Most Denynon), vgl. Mttllenhoff a. 0. Ill 181.

„ . ,
[Ihm.]

_

Bermdum (Bs8yi6ov). 1) Unbekannter Ort

:

bei den Ilergeten in Hispania Tarraconensis (Ptol
II 6, 67); vgl. Bergistani.

2) Ftarium B. (BtgyiSov <PXaoviov Ptol., beim
Geogr. Eav. 320, 10 Bergidon), Stadt einer astu-
rischen Vfllkerschaft in Hispania Tarraconensis
(Ptol. II 6, 28), an der Strasse von Bracara nach
Astunca (Itin. Ant. 425, 4. 429, 2. 431, l l, Castro
de la Ventosa bei Villa Franca im Districte Vierzo
(so nach den alteren Autoren zuletzt Guerra
Discurso a Saavedra 88). Ein Bergidofl(ariensis) 4

in der Inschrift von Tarraco CIL II 4248. Das Ber-
gidense terrilorium (jetzt el Vierzo) ist erwahnt
in der Vita S. Fructuosi episc. Bracar. cap. 1-

westgothische Munzen tragen die Aufschrift Bergio
(Heiss Monn. Wisigoth. S. 45). [Hubner.]

Bergimns, keltischer Gott au6 drei Inschrif-
ten aus Brescia erwahnt : CIL V 4200 (der De-
dicant M. Nonius M. f. Fab. Senecianus). 4201
L. Vibius Visci l(ibertus) Kymphodotus Ber-
gimo votum (aus dem J. 8 v. Chr.). 4202 Bri- <

x[iae et] Berg[into] geweiht; und auf einer vierten

'

aus Arco (bei Riva) CIL V 4981 Sex. Xigidius
tab. Primus aedtl. Brix. decur. honore qrat. d.
d.ex postulatwn. pleb. aram Bergimo restit(uitj.
Vielleicht der Gott von Bergomum (heut Bergamo)
oder einem Orte ahnlichen Namens. CIL V p. 54*.
Holder Altkelt. Sprachschatz s. v Die Ziegel-
lnschrift aus Rom CIL XV 889 weist den Namen
BERGlill auf. \lhm.]

Bergine, Stadt in Gallia Narbonensis bei 6
Ayien. or. marit. 700 [gens hinc, Kearchi Ber-
gtneque civitas), wie man glaubt das heutige Ver-
negues (dep. Bouches-du-Rh&ne, arrond. Aries),
Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. Desjardins
Geogr. de la Gaule II 83. [Ihm.]

Bergininm, Ortschaft im Grenzgebiet von
Bannoma und Dalmatia, Geogr. Rav. IV 19 p.
218, 16: Asinoe. Claiulate, Berginio. Kurz vor-

her wurden vermerkt: Claude, Assino, Bereio
(= Berginio); es folgt Servitium, woraus sich
allerdings noch kein sicherer Schluss fur die An-
kniipfung des in der Tab. Peut. tibergangenen
Strassenzuges ergiebt; nur Inschriften konnen da
Aufklarung bieten. [Tomaschek.]

Bergintrum, Station in Gallia Narbonensis
an der von Mailand nach Vienne (und Strass-
burg) i'iihrenden Strasse (Itin. Ant. 345. 347. Tab.

)Peut.), zwischen Augusta Praetoria und Daran-
tasia; wahrscheinlich = Breniton beim Geogr
Rav. IV 26 p. 238. Nach d'Anville (Notice
152) heute Bourg- Saint -Maurice, nach anderen
anders. Desjardins Table de Peut. 57; Geo>'r
de la Gaule II 84. Holder Altkelt. Sprach-
schatz s. v. Glttck Kelt. Namen 191. [Ihm,]

Bergison (Bsgyiaov), Castell in der thrakischen
Provmz Rhodope, von lustinian I. angele^t, Procop
aed. IV 1

1 p. 305 Bonn. Vgl. T om a s ch e k Die alten
> lhraker II 2, 59 und o. Berga. [Oberhummer.]

Bergistani, Volk in Hispania Tarraconensis, -

bei Liv. XXXlV 16, 9. 17, 5. 21, 2. 6; das Castell
Bergmm wird von ihm XXXIV 21, 1 genannt.
Wahrscheinlich ist es nicht verschieden von dem
Bergida des Flor. II 33. 49 (obgleich der Palatinus
dort Belgiea hat; vgl. den Artikel Vellica) und
dem Begyidov der Ilergeten bei Ptol. II 6, 67
(Gergium beim Geogr. Rav. 310. 8). Die Lage
ist unbekannt; vielleicht das heutige Berga. S
)Bergidum. [Hubner.]

Bergium (Bepyiov), Stadt im inneren Germa-
men bei Ptolem. II 11, 14. Nahore La<*e un-
bestimmt. Ob keltisch? Derselbe Ortsname im
Nordosten Spaniens (s. Bergidum Nr. 2 und
Bergistani).

[
Ihm

j
Bergius, falsche Lesart bei Pompon. Mela II

78 (Bergyon), von Bursian in Derct/twn ver-
bessert; s. d. und Alebion. [Knaack.J

Bergomum (so die Inschriften und Hss. aus
Ibesserer Zfeit durchgehend; Bergome Itin. Ant.
127; Beryamnm [Vergamum] Itin. Hierosolvm
548. Paul. Diac. hist. Lang. II 23. VI 20 und
die hist, misc.; Pergamum Geogr. Rav. IV 30
p. 252 P.

; Pergamus Paul. Diac. hist. Lang II
14. IV 8; Beoyouov Ptol. Ill 1, 31; Einwohner
meist Bergomas. Bergommses bei Paul. Diac. VI
18), Stadt in Oberitalien, am Fusse der Alpen,
jetzt Bergamo. Nach Cato bei Plin. Ill 124. 125
gehorte B. dem Volksstamm der Orobier , Ptole-

Omaios schreibt es den Cenomanen zu, Iustinus
XX 5, 8 nennt es eine gallische Grttndung nach
Vertreibung der Etrusker. Der Name erinnert
an den im Gebiete von Brixia vorkommenden
Deus Bergimus (s. o.). Strabon rechnet es zu den
Mittelstadten des cisalpinischen Galliens (V 213;
iiberliefert ist 'Pr,yiov , was aber Cluver woh'i
mit Recht verbessert); bedeutend war die Industrie
der Kupferminen in der Nahe (Plin. n. h. XXXIV
2). Es war Municipium und gehsrte zur Tribus

DVoturia (Kubitschek Imp. rom. tributim discr.
118). Im J. 452 wurde es von Attila genommen
und verwustet (hist, miscell. XV 7); im J. 460
besiegte Ricimer die Alanen bei B. (hist, misc
XVI 1). Erwahnt auf der Tab. Peut. und
bei Procop. b. Goth. II 12; inschriftlicb audi
Pais Suppl. 1195. Keller und Meyer Inscr
Helv. suppl. 36. Lateinische Inschriften aus B
CIL V 5112-5195. 8893-8895. Pais Suppl'
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720—722. Neuere Funde in B. Not. d. scavi
1881, 206. 1890, 26. [Hulsen.]

Bergonia, keltische Localgottheit , erwahnt
auf einer in Viens bei Apt (Gall. Narb.) gefun-
denen Inschrift, CIL XII 1061 (,arula, litteris

malis' bemerkt O. Hirschfeld dazu, der die In-
schrift im Museum von Avignon copierte). A li-

me r Revue epigr. 1895, 378 nr. 1137. Der
Mannsname Bergonius CIL IX 1644 (Benevent).
Vgl. Berconum. [Ihm.] 10

Bergonum (Bergonium?) s. Berconum.

^
Bergnla (Begyovka, einige Hss. Beqyov&a und

BeXyovXa), Stadt der Bastitaner in Hispania Tarra-
conensis (Ptol. II 6, 60); vgl. Vergilia. Die
Lage ist nicht sicher; vielleicht das heutige Berja.

[Hiibner.]

Bergnle (Bsgyovl.t), bei Kedr. Begyovhov),
Stadt in Thrakien an der Strasse von Adrianopel
nach Constantinopel , zwischen Burtudizos und
Druzipara, Itin. Ant. 137. 230. 323; Hieros. 569 20
(Virgolis). Tab. Peut. VIII. Geogr. Rav. IV 6.

Ptol. Ill 11, 7. Hierokl. 632. Von Theodosios d.

Gr. wurde sie seinem Sonne Arkadios zu Ehren
'Aoxa&iovjiohs genannt und befestigt, Georg. Kedr.
I 568, nach Theoph. chron. \ 77 u. A. jedoch von
Arkadios selbst, s. Ar kadiupoli s, wo audi die

zweimalige Eroberung dureh die Hunnen berichtet
ist. Unter Leon I. wurde sie im J. 473 durch Theodo-
rich belagert, Malch. 2 vgl. 4 (FHG IV 114f.), unter
Michael II. war dort im J. 824 der aufruhrerische 30
General Thomas eingeschlossen, HertzbergGesch.
d. Byzant. 128." Im J. 970 drangen die Russen bis

dorthin vor, Hertzberg a. a. O. 174; Gesch.
Griech. I 285. Schiemann Russland I 61; 1124
wurde hier Isaak II. durch die Bulgaren und
Wlachen geschlagen, Hertz berg Byz. 335; Gesch.
Griechenl. I 395; 1206 wurde die Stadt durch die
Bulgaren zerstort. Hertzberg Gesch. Griechenl.
II 32. Jetzt Liile Bergas (Burgas). Vgl. Mfiller
zu Ptol. a. a. O. Tomaschek Die alten Thraker 40
II 2, 59. [Oberhummer.]

Bergusia. 1) Bergusia oder Bergusium, Ort
im Gebiet der Allobroger, heut Bourgoin (Ber-
gusia Itin. Ant. 346; Bergusium Tab. Peut.;
Birgusia Geogr. Rav. IV 26 p. 239). Vgl. O.
Hirschfeld CIL XII p. 296. Desjardins Table
de Peut. 55. Das Ethnikon Bergusitanus der
Inschrift von Narbo CIL XII 4529 beziehen die
fruheren Herausgeber auf dicsen ricus der Allo-
broger, 0. Hirschfeld dagegcn auf das Bergusia 50
in Hispania Tarraconensis (Ptol. II 6, 67). [Ihm.]

2) In Hispania Tarraconensis (Ptol. II 6, 67),
s. Bargusii.

Beria. 1) Ort in Italien, nur genannt in der
Inschrift von Aquileia CIL V 947 : Q. Vettidius

Q. f. Clafttdia tribu) Beria, mil. leg. Villi.
Vielleicht identisch mit Berua, s. d. [Hulsen.]

2) Beim Geogr. Rav. II 15 p. 86 wohl iden-
tisch mit Berya der Tab. Peut. und mit Beroia
Nr. 5, s. d. [Benzinger.] 60

Berich. 1) Sagenhafter Konig der Gothen,
der das Volk bei seiner Auswanderung aus Scandza
angefuhrt haben soil. Jord. Get. 4, 25. 17, 94.

2) Wurdentrager am Hofe des Attila, von diesem
448 als Gesandter nach Constantinopel geschickt.
Prise, frg. 8 p. 91. 94. 95. [Seeck.]

Bericns, wird von seinen Landsleuten in einem
Aufstande aus Britannien vertrieben und wendet

sich um Hiilfe an den Kaiser Claudius, der im
J. 43 n. Chr. erst den A. Plautius schickt, dann
sogar selbst nach Britannien kommt: Cass. Dio
LX 19, Iff. In diesem B. sehen Akerman (Nu-
mism. chronicle XI 155) und Hubner (Herm.
XVI 1881, 519f.) den auf britannischen Munzen
vorkommenden Verica

(
Viriod) Bex Commi ffi-

lms) und finden in ihm auch den Sohn des aus
Caesar bekannten Atrebaten Commius. Evans
(The coins of the ancient Britons I70f.) erklart
sich nach dem altertiimlichen Stile der Munzen
gegen die Identification, weniger bestimmt aller-

dings a. a. 0. Suppl. 516, wo er Stilahnlichkeit
einer Vericamttnze mit augusteischen erkennen
zu mttssen glaubt. Dass der Name Berious und
Verica der gleiche ist, leuchtet ein; die An-
knttpfung an den bekannten Commius und die
Feststellungdes Verwandtschaftsgradesbleibt wohl
Vermutung. '

[Henze.]
Berigiema, Berghohe des Apenninus in der Ge-

gend yon Genua, neben dem flovius Veraglasea ge-
nannt in der sententia Minucinrum de aqro Genuate
(117 v. Chr.) CIL 1 190 = V 7749 Z. 19. [Hiilsen.]

Begixoxmov s. Aprikose.
Berimud s. Beremud.
Beris (B^ig), Fluss in Pontus, der 90 (Ano-

nym, peripl. Ponti 60) Stadien ostlich vom Ther-
modon in den Pontus Euxinus sich ergiesst, Arrian.
peripl. Pont. 23. In Anonym. 29 heisst er Blgrjs.

Jetzt Melitsch Tschai; vgl. Hamilton Reisen in

Kleinasien (Ubers.) 262 und Mttller zu Arrian.
a. a. 0. [Ruge.]

Berisades (BtjoiadSne), thrakischer Fttrst aus
dem Hause der Odrysen, ein Verwandter, aber
wahrscheinlich nicht ein Sohn des Kotys (s. d.),

trat nach Kotys Tode im J. 359 mit Amadokos II.

gegen Kersobleptes als Bewerber um die Odrysen-
herrschaft auf (Demosth. XXIII 8). Er schloss
mit Amadokos ein Biindnis, verschwagerte sich

mit dem athenischen S&ldnerfuhrer Athenodoros
von Imbros und erreichte durch dessen geschickte
und energische Politik noch 359 eine Reichstei-
lung, bei der B. wahrscheinlich das Makedonien
benachbarte westlichste thrakische Gebiet erhielt
(Demosth. XXIII 10. 170; vgl. Hoeck Herm.
XXVI 1891, 102). Die Teilung kam zunachst
nicht zum Vollzug, da Athen, auf das sich B. und
Amadokos stutzten, nicht thatkriiftig genug Hiilfe

leistete, aber im J. 358/7 ist sie wahrscheinlich
erneuert worden (Demosth. XXIII 174. Strab. VII
333 frg. 48. 'Emlx. agx . 1886, 97f. vgl. Hoeck
a. 0. 103f.). Weiterhin scheint B. durch Philipp II.

von Makedonien bedrangt worden zu sein, bis er

Ende 357 oder Anfang 356 starb (Demosth. XXIII
10. CIA II Add. 66 b; vgl. Hoeck a. 0. 106).

Seine Sonne, von denen wir namentlich Ketriporis

(s. d.) kennen, folgten ihm in der Regiernng. Vgl.
Pairisades. [Judeich.]

Berissa oder Verisa, Stadt im Innern von
Pontus, spater zu Armenia minor, seit lustinian

zu Armenia prima gerechnet, zwischen Sebasto-
polis und Sebastia, Bischofsitz, Not. eccl. Ill 170.

Itin. Ant. p. 205. Cramer Asia minor I 318.

Nach Kiepert Baulus; ihm stimmt bei Ram-
say Asia minor 329. [Ruge.]

Berithis (BeQi&ig oder Beorj&ig), Stadt in

Aithiopien am rechten Ufer des Nils, sudlich von
Pnups, Pto!. IV 7, 18. [Sethe.]
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Beritini, Bewohner eines pagus, der im Ge-
biet der Seealpen bei Vintium (Vence) zu suchen
ist, CIL XII 2 Deo Marti Ieusdrino fiag(ani)
Beritini de suo sibi posuerunt (dazu die An-
merkung von 0. Hirsclif eld). [Ihm.]

Berito s. Berytos.
Berkadion (Begxddiov), Castell in Dacia me-

diterranea, Bezirk Naissos, Procop. de aedif. IV 4
p. 283, 41. [Tomaschek.]

Berketesion (Bsgxsrr/oiov Ptol. Ill 13, 19)
s. Kerketesion.

Berniion (Bag/iwv agog), Berg in Makedonien,
an dessen Fuss die Stadt Beroia (s. d. Nr. 1) und
die Garten des Midas lagen, Herod. VIII 138. Strab.

VII 330 frg. 25f. XIV 680. Ptol. Ill 12, 16. Nach
Diod. XXXI 8, 8 Dind., der ihn Bigvov nennt,
bildete er in rOmischer Zeit die Grenze der Kan-
tone von Pella und Pelagonia, wonach er mit dem
von Liv. XLV 29, Sf. erwahnten Bora identisch
zu sein scheint; jetzt Adl-a. Vgl. B aeh r zu Herod,
a. a. 0. Dimitsas recoyg. r. Maxed. I 80f.

[Oberhummer.]
Bernaba (Bigvafia) oder besser Bernava, un-

bekannte Stadt der Edetaner in Hispania Tarra-
conensis (Ptol. II 6, 62). [Hubner.]

Bernasda, Ort Babyloniens, Geogr. Eav. II 5.

An den Namen klingt das im babylonischen Tal-
mud TJrubin 21a genannte Barnis an, dessen
Lesung aber nicht vOllig sicher ist. [Fraenkel.]

Berneikianos
,

agyptischer Bhetor aus der.

1. Halfte des 2. Jhdts. n. Chr. Agyptische Urkun-
den aus den K. Museen zu. Berlin nr. 136, 5.

[W. Schmid.]
Bemike (Bernikis) s. Berenike Nr. 2. 5. 8.

Bernitiae, Geogr. Eav. II 7 mit Orten der
Westkiiste des arabischen Meerbusens genannt,
vielleicht mit Berenike Nr. 6 oder 7 identisch.

[Setb.e.]

Bernou (Bigvov) s. Bermion.
Bernstein, tp.zxzgov, clectrum, sucinum. Der •

B., der den Volkern des Orients, wie die Funde
ausweisen, schon in sehr Mhen Zeiten bekannt
geworden ist, fiihrt bei den Griechen den Namen
ij/.ey.zgov und kommt unter diesem bereits bei
Homer, wenn auch nur in der Odyssee, vor. Aller-
dings ist die Bedeutung, die das Wort bei Homer
hat, nicht unbestritten ; so wollte Hullmann
Handelsgesch. 66 darunter einen Edelstein er-

kennen, de- Lasteyrie Bev. archdol. XVI 1859,
235 und Lagrange Eecherches sur la peinture i

en email dans l'antiqu., Paris 1856, Glasfluss
(Smalte). Feys in der Eevue de l'instruct. publ.
de Belg. 1863, 461 Glas. Doch hat keine dieser
Annahmen Wahrscheinlichkeit fiir sich , und nur
darum kann es sich handeln, ob bei Homer so-

wie in einigen spateren Erwahnungen des fj/.exzgov

B. oder die den gleichen Namen fiihrende Gold-
legierung (Silber rait Gold, vgl. den Art. Elek-
tron) gemeint sei. Nun hat zwar Lepsius in
den Abh. der Berl. Akad. 1871, 129 den Nach- 6
weis zu fiihren gesucht, dass in der alteren Sprache
das Metall in der Kegel 6 fjUxrgog, der B. da-
gegen rd ij/.extgov genannt werde; doch kann dies
fur die Homerstellen nicht entscheiden, da dort
das Geschlecht der WOrter nicht erkennbar ist.

Od. IV 72 erscheint i'jXexrgov mit Gold, Silber,
Erz, Email (xvavog), Elfenbein zusammen als

Material fiir Wandschrrmek; XV 459 besteht ein

Halsband, mit dem ein phoinikischer Handelsmann
die Amme des Eumaios besticht, aus Gold und
Elektron ; ein iihnliches wird XVIII 295 erwahnt,
auch hymn, in Apoll. 103. Buttmann Lexilogus
II 337 (wo eingehend iiber die Bedeutung von
ijhxzgov gehandelt ist). Miiller Homer. Mine-
ralogie 26. Ukert Ztscbr. f. Altertumsw. 1838
nr. 52ff. Miillenhoff Altertumskunde I 212 u.

a. nehmen an alien den angefiihrten Stellen die

0 Bedeutung B. an ; doch ist dies keineswegs fiir

alle sicher. Beim Halsschinuck ist, sowohl wegen
des dabei gebrauchten Plurals f/Mxrgoioiv , der
beim Metall auffallend ware, wahrend er bei dem
nur in Stiicken sich findcnden B. sehr erklarlich

ist, als wegen der an der einen Stelle berichteten

Beziehung auf phoinikischen Handel, und endlich,

weil Gold und Mattgold keinen solchen Gegen-
satz bilden, wie Gold und B., sicherlich an B.
als Bestandteil des Schmuckes zu denken (vgl.

OHelbig D. Homer Epos2 269), zumal auch die

Funde zahlreiche Analogien bieten (s. u.); da-
gegen bleibt es IV 72 zweifelhaft, da unter Um-
standen ebensogut wie Email auch kleinere B.-

Stiickchen
, an'dererseits aber auch Goldsilber so

gut wie die unlegierten Edelmetalle zur Wand-
incrustation verwandt werden konnte (vgl. Hel-
big a. a. 0. 106f. und Osservaz. sopra il com-
mercio dell' ambra [Accad. dei Lincei 1876/77]
10). Ebenso bleibt ungewiss, welches Material

3 bei Hes. sent. Here. 141f. (Schild verziert mit
zhavoe /.svxog, ilstpag, ijlexrgov, ygvoog und xva-
vog), sowie in der Elgemconj 10: avtij <V iaxav

vcpaivsi s.t' rjUxxgci} fteflavta gemeint ist ; doch
wird man an letzterer Stelle, da B. weniger ge-

eignet erscheint, wohl eher mit Helbig Homer.
Epos 116 an metallisches Elektron zu denken
haben, als mit Ukert a. a. 0. 427, 20 einen
mit B. ausgelegten Fuss des Webstuhls anneh-
men. Auch bei Soph. Ant. 1037, wo r axo Zdg-

) dscov ijfoxzgov neben dem 'IvSixog ygvoog als Wert-
sache erscheint, ist wohl Metall gemeint, obschon
Jacob Artikol Elektron bei Daremberg-Saglio
Diet. II 532 in alien diesen Stellen B. erkennen
will. Uber den Namen Elektron und seine Be-
deutung sind ausser den bereits angefiihrten Schrif-

ten noch zu vergleichen Beckmann D. Bernstein-
name Elektron, Berlin 1859 (aus der Ztschr. f.

Gesch. u. Altertumskunde Ermelands) und Pier-
son Elektron, Berlin 1869, sowie die Special-

schriften , die weiter unten noch angefiihrt sind.

Bei den BOmern kommt als Bezeichnung fur
B. eleetrum vornehmlich bei den Schriftstellern

yor Plinius vor, doch ist der eigentliche Name
im Latein sucinum. Waldmann Der Bern-
stein im Altertuin (Progr. d. livland. Landesgvnm.
f. 1882, Fellin 1883) 81 Anm. macht darauf'auf-
merksam , dass Plinius eleetrum, ausschliesslich

nur da gebraucht, wo er griechischen Quellen
folgt, sucinum aber als nationales Wort demsel-
ben mit Geflissenheit entgegenstellt. Doch ist in

unseren Quellen jene Bezeichnung uberwiegend,
und sucinum kommt ausser bei Plinius (nach die-

sem Solin. c. 2 u. 3 und Isid. XVI 8, 6) nur noch
bei Tac. Germ. 45 (nach diesem Cassiod. var. V
2), Martial und Iuvenal vor (die Stellen s. u.).

Im spateren Griechisch findet sich davon heruber-
genommen oovxivog, Artemid. II 5. Geop. XV 1,

29. Suid. .?. v. Als deutsche Bezeichnung fiir B.
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iiberliefern uns Tac. a. a. 0. und Plin. XXXVII
42 glaesum, das man etymologisch mit Glas zu-

sammen bringt; vgl. hieriiber Miillenhoff a. a.

0. 482 und Ztschr. f. dtsch. Altert. N. F. XI 23.

Diefenbach Origines Europeae (Frankf. 1861)

356ff. Waldmann a. a. 0. 17, 36.

Die Beschaffenheit des B. war im Altertum
ebenso wie seine Herkunft vielfach nur ungenau
bekannt (vgl. die Znsammenstellung aus der alte-

ren Litteratur bei Plin. a. a. 0. 32—40). Doch
deutet immerhin die bekannte Sage von der Ent-

stehung des B. aus den Thranen der ihren Bruder
Phaethon beweinenden und in Pappeln verwandel-

ten Heliaden (vgl. z. B. Eur. Hippol. 732. Apoll.

Ehod. IV 602. Strab. V 215. Paus. I 4, 1. Ov.

met. II 363 u. a. m.
;

vgl. Dilthey De electro

et Eridano, Darmst. 1824) auf die richtige Er-

kenntnis hin, dass der Stoff ein Baumharz sei

(vgl. Dahn Bausteine I 23), welche Ansicht denn
von den Naturforschern auch mehrfach direct aus-

gesprochen worden ist, so von Aristot. meteor. IV
10 p. 388b 18. Plin. a. a. 0. 42 (dagegen nennt
Theophr. de lapid. 29 den B. ki&os) ;. nur glaubte

man, dass diese Harzbildung noch bestiindig fort-

dauere, und war iiber die B. erzeugenden Baume
durchaus im unklaren (vgl. Waldmann 12, 18).

Ebenso waren iiber den Eridanos. den Fluss, an
dessen Ufer die Sage die Verwandlung der He-
liaden verlegte und den die spatere Mythendeutung
als den Provenienzort des B. betrachtete, sehr

verschiedene Ansichten verbreitet
;
Aischylos lden-

tificierte ihn nach Plin. § 32 mit der Ehone, die

er jedoch in Spanien suchte ; den meisten gait er

fiir den Po, den Euripides und Apollonios nach
Plin. ebd. zusammen mit der Ehone ins adriatische

Meer fliessen liessen, wahrend Herod. Ill 115 die

auch sonst verbreitete Ansicht mitteilt und be-

kiimpft, dass der Eridanos in ein nOrdlich be-

legenes Meer fliesse. Waldmann 11 weist dar-

auf hin. dass alien drei Deutungen etwas Wahres
zu Grunde liege, insofern die Alten den B. von
den TJfern der Ehone durch die Massilier und Li-

gurer, von denen des Po durch die Etrusker und
Veneter erhielten, wahrend in der dritten Ansicht

eine richtigere Vorstellung von dem fernen B.-

Lande im Norden durchschimmere. Moderne For-

scher haben denn auch den Eridanos als einen

wirklich im Norden zu suchenden Fluss betrachtet

;

man hat an Elbe, Weichsel, Diina u. a. m. (auch

aus etymologischer Spielerei an die Eadaune bei

Danzig) gedacht, vgl. Werlauff Beitr. z. Gesch.

d. nord. B.-Handels (im Neuen staatsbiirgerl. Ma-
gaz. f. Schlesw.-Holst. 1840) 745ff. (nach Wald-
mann Anm. 15). Olshausen Verb. d. Berl.

anthrop. Gesellsch. f. 1890 CZeitschr. f. Ethnol.

Bd. XXn) 270 spricht sich fiir die Elbe aus.

Was die Herkunft des von den Alten ver-

arbeiteten B. anlangt (hieriiber ausfiihrlich Wald-
mann 22ff.), so ist zwar die friiher ganz allge-

mein verbreitete Ansicht, dass die Phoinikier den
B. direct vom Samlande. von der preussischen Ost-

seekiiste, wo heut die ergiebigste B.-Fischerei und
-Baggerei besteht, geholt hatten (vgl. Heeren
Ideen I 70), in neuerer Zeit mehr und mehr in

Zweifel gezogen und namentlich von Miillen-
hoff a. a. 0. I 213ff. 482 (vgl. Vorw. Ill) be-

stritten worden ; letzterer meint vielmehr, dass der

.samlaiidisclie B. erst seit der Mitte des 1. Jhdts.

n. Chr. directer Handelsgegenstand geworden sei,

wahrend die friihere Fundstatte und Handelscen-

trum die Nordseekiiste geweseti sei; derselben An-
sicht ist Lohmeyer Gesch. v. Ost- und West-
preussen I 5. Dagegen tritt Waldmann unter

sorgfaltiger Beurteilung der alten Nachrichten,

der B.- und Miinzfunde dafiir ein, dass der B. der

Alten in der That der von der Ostsee stammende
gewesen sei. Die Nachrichten des Eeisenden Py-
theas von Massilia, der zuerst in seinen Berichten

vom B.-Lande, und zwar als einer Insel im hohen
Norden, sprach, sind bei Diod. V 23 nach Aus-
ziigen bei Timaios, ferner bei Plin. IV 94. XXXVII
35 erhalten; die moderne Forschung hat dieselben

bald auf Ostpreussen, bald auf die cimbrische

Halbinsel bezogen, doch ohne sichere Eesultate,

da ebensowohl die Etymologie der iiberlieferten

Ortsnamen grosstenteils ganz in der Luft schwebt,

als die geographischen Angaben, namentlich be-

treffs der Entfernungen jener Insel vom Festland,

iiber ihre GrOsse u. s. w. durchaus schwanken.
Immerhin stimmen die meisten darin ilberein, dass

Pytheas nicht iiber das Nordseegebiet hinausge-

kommen und dass seine B.-Insel die cimbrische

Halbinsel nebst den dazu gehorigen Inseln ge-

wesen , dass aber der B. auch dorthin von der

Ostseekiiste gekommeu sei; vgl. Miillenhoff
473. Waldmann 30f. und (von diesem citiert)

Pierson a. a. 0. Eedslob Thule, die phoenic.

Handelswege nach dem Norden (Leipz. 1855) 26.

Abweichend Olshausen Verhandl. der Berl. an-

thropol. Gesellsch. 1891 (Ztschr. f. Ethnol. Bd.

XXIII) 299, der der Ansicht ist, dass die Alten

wirklich cimbrischen, nicht samlandischen B. ein-

handelten, und fiir diesen Handel den Seeweg be-

streitet, vielmehr annimmt, dass der B. auf dem
Landwege, teils auf der Khein-Bhonestrasse, teils

die Elbe entlang gefiihrt wurde. Dagegen sucht

Kothe Neue Jahrb. f. Philol. CXLI (1890) _ 184
fiir den samlandischen B. zwei Wege nachzuweisen

:

einen quer durch Europa zum Po, einen iiber Born-

holm und Falster nach Holstein und von da durch

Gallien nach Massilia. Dass, namentlich in der

alteren Zeit, fiir den B. auch der Seeweg in Be-

tracht kam. ist, obschon unbeweisbar, doch sehr

wahrscheinlich, wenn auch eben in der Art, dass

er von der Ostseekiiste nach dem Westen zur See

gelangte
;
dagegen ist die Hypothese , dass die

Phoinikier, denen wir bei Homer als Handlern

mit B.-Waren begegnen. selbst auf ihren Seereisen

bis zur Ostsee vorgedrungen seien , sicher abzu-

weisen.

Die Frage, auf welchen Landwegen der bal-

tische B. dem Siiden zugefuhrt wurde, ist flber-

haupt schwer und nicht mit Sicherheit zu beant-

worten. Aus altgriechischen Funden im Norden
(besonders dem Funde von Schubin bei Bromberg,

s. v. Levezow Abh. Akad. Berl. 1833, 181) hat

man schliessen wollen, dass schon im 5. Jhdt.

v. Chr. eine Handelsverbindung, die vornehmlich

auch B. betraf, zwischen der Ostsee und dem
schwarzen Meere bestand ; diese

,
neuerdings na-

mentlich von S a d o w s k i Handelsstrassen der

Griechen 72 (vgl. 179); Congre"s internat. pr£-

histor. de Budapest I 413, dem sich Wald-
mann 3 Iff. anschliesst, naher begriindete Hypo-
these hatte schon bei Humboldt Kosmos II 411

u. a. Billigung gefunden, vgl. Wilberg Einfluss
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aus hyovQiov = hyvoxiKov hat doch viel fiir sich,

ygl. M. Schmidt Ztschr. f. vergl. Sprachforschg.
XV (1860) 400. Waldmann 18, 39, und die
Vemratung von Genthe a. a. 0., dass der B.
von italischen Handlem unter dem Namen Ityov-
qicv SdxQv, Ligurerharz, nach Griechenland ge-
bracht worden sei, wohin es durch den Land-
handel fiber Gallien kam, ist ran so beachtens-
werter, als Ligurien auch sonst von Schriftstellern

als Heimat des B. angegeben wird (Theophr. a.

a. 0. 29. Plin. a. a. 0. 23f.). Mindere Wahrschein-
lichkeit hat die Ansicht von Schneider Natur-
wissensch. Beitr. 183, der, vom sicilischen B. han-
delnd , diesen fur das Lyncurium erklaren , den
Eridanos im sicilischen Flusse Symaithos und in

der Bezeichnung sacal, wie nach' Plin. § 36 der
B. in Agypten hiess, die Beziehung auf Sicilien

erkeimen will.

Was den Gebrauch des B. anlangt, so hat
Helbig a. a. 0. lOff. aus den Graberfundcn den
interessanten Nachweis gefuhrt, dass in der Wert-
schatzung dieses Materials bei den Alten gewisse
im Lauf der Jahrhunderte eingetretene Wand-
lungen zu unterscheiden sind. Sehr geschatzt war
er unzweifelhaft im homerischen Zeitalter, was
sowohl aus den Erwiihrmngen bei Homer hervor-
geht, als aus den Funden von Mykenai, unter
denen der B. sehr zahlreich vertreten ist (in Troia
und Tiryns fehlt er), sowio vom Kuppelgrab von
Menidhi (Kuppelgr. 22. 37). Dagegen fehlen alle :

Anzeichen, dass er von der Zeit ab, wo griechische
Kunst und Kunstgewerbe sich zu entwickeln an-
fingen, bis auf die rOmische Epoche in Griechen-
land irgendwie umfangreiche Verwendung gefun-
den habe. Die Naturforscher und Philosophen
(schon Thales nach Diog. Laert. I 24) sprechen
zwar von dem Material, dessen merkwiirdige Eigen-
schaften, zumal die Anziehungskraft, sie interes-

sierten (vgl. Plat. Tim. 80 C. Aristot. Theophr.
aa. 00. u. h. pi. IX 18. 2), und die Dichter nennen <

ihn gelegentlich der Phaethon- und Heliadensage
(s. o.); dass man ihn kannte, zeigen auch die
Vergleiche, zu denen seine Farbe und Aussehen
beniitzt wird, s. Hippocr. morb. vulg. Ill 535 K.
Xenoph. anab. II 3, 15 (so auch Athen. XIV
651 B). Arist. an. gener. II 2, 736a 5; und fur

gelegentliche Verwendung zur Zierrat spricht auch
Arist. Equ. 531 (fiber diese Stelle, die Helbig
anders auffasst, si Blumner Technologie II 384.

2). Dass aber im allgemcinen der B. im Kunst- 1

gewerbe und Schmuck damals keine Iiolle spielte,

das geht ebensowohl aus dem Fehlen yon Erwah-
nungen derart in der Litteratur jener Zeit, als
aus den Graberfunden lienor, in denen B. durch-
aus mangelt. Helbig ffihrt dies darauf znriick,

dass der B. sich fur kfinstlerische Behandlung
nicht gut eignet, wegen seiner glanzenden Ober-
flache und Durchsichtigkeit. Ahnlich steht es
mit der Verwendung des B. in Italien. In den
Pfahldorfern der Poebene ist B. bekannt, seheint 6
aber noch selten gewesen zu sein (vgl. Helbig
Italiker in d. Po-Ebene 21); spaterhin bildet der
Appennin eine gewisse Grenzscheide, indem fistlich

davon der B. sich zunachst in denjenigen Schich-
ten findet, in denen die sog. geometrische Deco-
ration beliebt ist (Bologna bes. Villanova), dann
aber auch in denen der folgenden Epoche (Cer-
tosa, Marzabotto), so dass sich hier B.-Funde mit

Vasen aus dem Ende des 5. und Anfang des 4.

Jhdts. beruhren. Anders westlich vom Appennin.
In den Grabern', die in der Kultur den Funden
von Villanova entsprechen (z. B. vom Esquilin,
yon Alba Longa), ist B. fast gar nicht vertreten

;

dagegen sind reich daran die jungeren Graber-
funde, die phoinikischen Import aufweisen, wie
in Corneto, Veii (Grab Eegulini-Galassi) u. s. w.

;

namentlich sind Schmucksachen, Fibeln, Schwert-
0 und Messergriffe vielfach damit verziert. In den-
jenigen Grabern dagegen, die griechische Vasen
mit schwarzen oder roten Figuren aufweisen, fehlt
westlich vom Appennin der B. beinahe ganz. Mit
dem griechischen Einfluss verschwindet also im
eigcntlichen Etrurien, in Latium und Campanien
der B.-Import. Es stimmt mit diesen Beobach-
tungen, dass die rOmischen Autoren jener Zeit,
zumal die Komiker, den B. gar nicht erwahnen.
Erst in der letzten Zeit der Eepublik beginnt er

)wieder als Material fur Schmucksachen. Gerate
u. dgl. beliebt zu werden, und in der Kaiserzeit
muss er, worauf besonders die Schriftsteller hin-
deuten, ganz besonders geschatzt gewesen sein
(s. die ausfuhrlichen Belege hierifir bei Helbig
Comm. d. ambra 12fF.

;
vgl. Martha L'art dtrus-

que 81. 85. 558). Auch dies darf als Beweis fiir

das Jahrhunderte hindurch andauernde Stocken
im B.-Verbraueh Italiens gelten, dass allem An-
schein nach Herkunft und Handelswege in dieser

) Zeit in Vergessenheit gerieten, so dass Plin. § 45
sagen konnte, dieselben seien erst neuerdings naher
bekannt geworden, vornehmlich durch einen rOmi-
schen Eitter aus der Zeit Neros, der damals die
B.-Kfiste und die Handler dort aufsuchte; und
weiter stimmt dazu der Umstand, dass auf den
Handelsstrassen nach dem Samland sich Mfinzen
aus der republicanischen Zeit so gut wie gar
nicht, solche aus der ersten Kaiserzeit sehr selten,

dagegen seit dem Ende des 1. Jhdts. n. Chr. in

limmer zunehmender Menge finden, s. Waldmann
55; vgl. Sadowski Handelsstrassen 186, der die
Zeit Vespasians als die des lebhafter werdenden B.-
Handels betrachtet. v. Eitter Mitt. d. k. k. Cen-
tralcommission 1889, 106. Dazu Plin. § 41:
in e.a re quae cotidie it/vchatur atque abundet vgl.

mit Tac. a. a. 0. : dm qtiin ctiam inter cetera
eiectamenta maris iacebat, donee luxuria nostra
dedit nomen.

Was die Arten des B. betrifft, so war nach
Plin. § 47 zu seiner Zeit der weisse und wachs-
farbene (cerinum) ohne Wert und wurde nur zum
Eauchern beniitzt. Fur Schmucksachen bediente
man sich vornehmlich des rOtlichen {fulvum) und
schatzte bei diesem wieder ganz besonders die

durchsichtige Gattung (wahrend heut der wolkige,

undurchsichtige der teuerste ist) ; die beste Sorte
hiess Falerner, wegen der Ahnlichkeit mit der
Farbe dieses Weines. Zu kunstlicher Farbung
diente Abkochen in Honig (s. Blumner a. a. 0.

386, 1), ferner Bockstalg, farbende Ochsenzunge
(Anchusa), Meerpurpur (Plin. § 48); heute ist

Kochen in siedendem 01 fiblich (Eunge Bernstein
in Ostpreussen 67). Auch liebte man es, durch
solche Farbemittel dem B. das Aussehen von Edel-
stein, besonders des Amethysts, zu verleihen (Plin.

§ 51).

Verarbeitet wurde der B. vornehmlich zu
Schmucksachen und kleineren fieraten. Seine Ver-
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wendung fur Frauenschmuck hebt Ovid. met. II zusammenstellungen bietenB auras tar k \usfiihrl
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Athens im J. 432 v. Chr. bei Thuk. I 61, 4 ist

zweifelhaft, s. Classen z. St. und Grote Griech.

Gesch. Ill 368f., wogegen Duncker Gesch. d. Alt.

IX 355 die Uberlieferung verteidigt. Sicher er-

scheint sie in einer Inschrift vom Ende des 4. Jhdts.

(CIA IV 2, 2961). Hier verlor im J. 288 (287)

v. Chr. Demetrios seinen Thron an Pyrrhos, Plut.

Pyrrh. 11-, Dem. 44. Droysen Hell. II 2, 296ff.

Niese Gesch. hell. Staat. 1 375. Nach der Schlacht

bei Pydna (168 v. Chr.) war B. die erste Stadt,

welche sich den Romern ergab (Liv. XLIV 45,

2. 5) und gehOrte der neuern Einteilung zufolge

zur 3. regio, Liv. XLV 29, 9. Diod. XXXI 8, 8.

Einige Grabschriften aus spaterer Zeit zeugen fur

das Eindringen rOmischen Einflusses, s. Leake
N. Gr. Ill 292. Im Winter 49/48 hatte Pompeius
dort das Hauptquartier seiner Infanterie , Plut.

Pomp. 64. Zu Beginn der christlichen Zeitrech-

nung finden wir in B. eine Judengemeinde , in

welcher der Apostel Paulus mit Erfolg das Evange-
lium predigte (54 oder 55 n. Chr.), Act. apost.

17, 10. 13. 20, 4. So wurde sie friihzeitig Sitz

eines Bistums, Lequien Oriens christ. II 70ff.

Mansi Concil. VI 847. 951. Ihre Bedeutung als

einer der volkreichsten Stadte Makedoniens in da-

maliger Zeit beleuchten Stellen wie Skymn. 625
und Lukian. Luc. 34 extr., wiihrend aus andcren

Zeugnissen wenigstens ihr Fortbestehen erhellt,

so Cic. Pis. 89. Plin. n. h. IV 33. VI 210. Itin.

Ant. 328. Tab. Peut. VIII. Geogr. Rav. IV 9.

V 12. Guido 109. Jord. 56 (Bereu). Uber Munzen
von B. aus dem 3. Jhdt. n. Chr. s. Head HN 211.

Itischr. CIA IH 129. CIG II 1957 d—f. CIL III

596. Nach der spiiteren Reichseinteilung gehOrte

sie zur Provinz Macedonia I (Hierokl. 638. Mansi
a. a. 0. Const. Porph. them. II 2 p. 49), in kirch-

licher Beziehung stand das Bistum unter dem
Metropoliten von Thessalonike (Not. episc. II 125.

III 199. 452. X321 Parth. Nov. Tact. 1390 Gelz.),

und so auch nach der Kirchenordnung des latei-

nischen Kaisertums (s. Innocent. III. ep. XV 18
bei Migne gr. 216, 557), bis Andronikos II. (1283—1328) B. selbst zur Metropolis erhob, Not. episc.

IV 58. XI 31. XII 31. XIII 180. Obwohl um
900 durch ein Erdbeben stark beschadigt (Kamen.

14), blieb sie doch einer der bedeutendsten Pliitze

des Landes (Kamen. 6) und hot alle Vorteile einer

grosseren Stadt (Kantakuz. II 351. Ill 120 Bonn.).

Einen dovz (Commandanten) von B. nennt Theophyl.

Bulg. ep. 68 bei Migne gr. 126, 488 (um 1100 n.

Chr.). Gegen Ende des 10. Jhdts. fiel B. in die

Hande der Bulgaren unter Dobromir, wurde aber

im J. 1001 von Basileios II. zuriickerobert, Kedr.

II 452 Bonn. Zonar. XVII 8. Die lateinische

Herrschaft (1204—61), wiihrend der B. ( Verrc) zum
Konigrcich Thessalonich gehOrte (Henri de Valenc.

bei Buchon Coll. Ill 227. 250), scheint ohne

nachhaltige Folgen fur die Stadt vorubergegangen

zu sein; dagegen fiihrte ihre Besetzung durch die

Serben im J. 1347 zahlreiche serbische Truppen
(daneben auch deutsche!) und Ansiedler in ihre

Mauern, wahrend viele der fruheren Inwohner ver-

trieben wurden, Kantakuz. Ill 31. 120f. Nikeph.

Greg. 795 Bonn. Doch schon 1350 wurde sie vom
Kaiser zuriickerobert, Kantakuz. Ill 122f. 137. 156.

Auch sonst wird die Stadt in den Kiimpfen zwi-

schen Griechen und Serben haufig erwiihnt, s. Ind.

zu Kantakuz. und Nikeph. ftreg., von denen ersterer

schatzbare Mitteilungen uber die Befestigung und
Topographie dersclben giebt (u. a. eine fiaodixtj

und eine 'Oyixxtavq hvXj] 120. . 123). Man vgl.

sonst noch Anth. Pal. VII 390 (Begoty). Philost.

IX 8. Ann. Komn. I 7. V 5. Niket. Akom. 819
Bonn. Epirot. 213. Tafel Thessalonica 58f. 252.

312 A. Die griechische Zeit endigte fiir B. mit der

tiirkischen Eroberung im J. 775 H. = 1373/4 n.

Chr., iiber welche Hadschi ChalfaRumeli und
lOBosna (Wien 1812) 86 zu vgl. S. ferner iiber die

noch immer Verria gr. (tiirk. Karaferia, slav.

Ber) genannte Stadt Steph. Gerlacn Turk. Ta-
gebuch (Frankfurt 1674) 460. Pouqueville Vov.

d. 1. Gr. 12 143. Ill 93f. Cousinery Voy. en

Mac. I 57ff. Leake N. Gr. Ill 290ff. Jirecek
M.-Ber. Ak. Berl. 1881, 446. Zur Etymologie
s. TomaschekD. alt. Thrak. II 2, 58f.

2) Die Vermutung von Grote, welcher zur

Erklarung von Thuk. I 61 ein zweites B. an der

20 Westkuste der Chalkidike annimmt (s. Nr. 1), er-

halt eine scheinbare Stiitze durch Schol. Dem. I 9.

XVIII69. Hierokl. ed. Parth. app. 66. 118, wo-
nachPotidaia spater BsQooia geheissen habe; doch
beruht diese Notiz offenbar nur auf Unwdssenheit
iiber die Lage von Potidaia.

3) Stadt in Thrakien, nach dem Namen (meist

Beroe) und Miinzfunden (M.-Ber. Akad. Berl. 1881,

446) zu urteilen, vorrOmischen Ursprungs, doch
erst in der Kaiserzeit genannt. Nach neueren

30 TJntersuchungen ist sie identisch mit einer Stadt,

welche in Inschriften TPAIANEQN nOAIS, auf
Munzen AYWYSTE TPAIANH genannt wird,

also rOmisch Augusta Iraiana hiess, offenbar in-

folge Erweiteruhg durch Traian (oder Hadrian),

s. Dumont Bull. hell. II 402ff. ; MeL d'ar-

cheol. et d'hist. 349ff. Foucart Bull. hell. VI
177ff. Jir.ecek M.-Ber. Akad. Berl. 1881, 434ff.

Uber die Einrichtungen derselben (dijfiog, (tovXt),

ysQovaia, aoyovxsg u. s. w.) belehren uns die In-

40schriften (Dumont 404f.), aus welchen zugleich

erhellt, dass Griechisch die herrschende Sprache

war. Geschichtlich wird sie zuerst erwahnt an-

lasslich einer unglucklichen Schlacht, welche dort

Decius 251 n. Chr. den Gothen unter Cniva lieferte

(Jord. Get. 18, 102), wobei auch die Bedeutung
der Stadt als eines Schliissels zu den Balkan-

passen hervortritt. Ihre Lage im Strassennetz er-

hellt aus Itin. Ant. 231. Tab. Peut. VIII (Be-

rone). Geogr. Rav. IV 7, vgl. Act. Alex. 2 bei

50Wesseling 231. Sie gehfirte nach der spateren

Reichseinteilung zurEparchie Thrake (in der gleich-

namigen Dioecese), deren bedeutendste Stadt sie

neben Philippopolis war, Amm. Marcell. XXVII
4, 12. Hierokl. 635. Konst. Porph. them. II 1

p. 47 Bonn. In der Kirchengeschichte tritt sie

zuerst als Verbannungsort des romischen Bischofs

Liberius (355—58) hervor, Sozom. IV 11. Theodor.

II 13 (16). Theoph. 40 de Boor. Als Bischofsitz

wird B. in den spateren Bistumverzeichnissen

CO genannt (Not. episc. VI 57. VII 53. VIII 57

Parth. Basil. 53 Gelz. Nikeph. Patr. 115 de Boor).

Von ihren ausseren Schicksalen im Mittelalter,

wozu besonders Jirecek a. a. O. 449ff. zu ver-

gleichen, ist zu erwahnen die Belagerung durch

die Avaren im J. 587 (Theophyl. Sim. II 16, 12),

ihre Neubefestigung durch Kaiserin Irene (797
—802), nach welcher sie auch E'tQr]v6^o).ig be-

nannt wurde (Theophan. I 707 Bonn. Zonar. XV
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4) Aus Sardes, Schulnachfolger von Eunapios'
Lehrer Chrysanthios

,
Philosoph und Grammati-

ker (rats y&Qioiv efivae Eunap. V. Soph. p. 120,

woriiber vgl. Boissonade ad Eunap. p. 177),

Eunap. a. a. 0. mit der Anmerkung von Boisso-
nade p. 454. Dionys. Antiochen. ep. 3 in Her-
chers Epistologi'. gr. p. 260. [W. Schmid.]

Beros (BijQog) , Castell in der thrakischen
Provinz Haimimontos, von Iustinian I. angelegt,

Procop. aed. IV 11 p. 306 Bonn. Vgl. Beres und
Bairos. [Oberhummer.]

Berosaba (Not. dign. or. XXXIV 5; ebd.

XXXIV 18 Benosabae). Militarstation (equites

Dalmatae lllyriciani) im Gebiet des Dux Palae-

stinae; dflrfte identisch sein mit Bersabe an der

Slidgrenze Palastinas, wo nach Hieron. Onom. ed.

Lagarde 103, 32ff. eine romische Besatzung lag,

s. Bersabe Nr. 1. [Benzinger.]

Berossos. 1) In Beroso Taurorum eolle

haben bei Plin. n. h. II 231 einige Hss. (vgl. den

B. , Vater des Tanais , Nr. 2 und phoinik. (SrjQ

,Quelle'), die beste TJberlieferung giebt jedoch in

Liberoso. [Tomaschek.]

2) BrjQmaoog , Gatte der Amazone Lysippe,

Vater des Tana'is; nach ihm ist das elaiov

Br)Q(ooaov , skythisch alivSa, genannt, Ps.-Plut.

de fluv. XIV If. angeblich nach Ktesiphon de

plautis I, wo Hercher den Ausfall eines Stadt -

namens Alinda, C. Muller Geogr. gr. min. II

653 die nordischen Galindae vermutet und fiir B.

eine Confusion mit den an den Tana'isquellen

am Rhipaeengebirge wohnenden Boqovoxoi (Ptol.

Ill 5, 22) annimmt. Alexandre dagegen (zu

Paus. X 12, 10, Exc. ad. Sibyll. 83) versteht

unter ihm den f'olgenden.

3) BfiQoooi, Gatte der Erymanthe, Vater der

weissagenden Palaestinenserin Sabbe, die bei an-

deven die babylonische , bei anderen die agyp-
tische Sibylle(s. A.) heisst, Paus. X 12, 10, nach
E. Maass De Sibyll. indie, Gryph. 1879, 18
(vgl. 12ff.) aus Alexandres Polyhistor. Derselbe
halt (gegen Alexandre a. 0.) diesen B. fur iden-

tisch mit dem Verfasser der chaldaeischen Ge-
schichtc, Alexanders d. Gr. Zeitgenossen (Nr. 4).

Vgl. Ps.-Iustin. cohort, ad. graec. p. 34 E, der diese

.indisehe' Sibylle mit der erythraeischen und cu-

manischen verwechselt. Moses v. Chor. hist. Ar-

men. I 5 nennt sie Sibylla Berosiana. Nach
Freudenthal (Hellenist. Stud. II 15ff.) berubt
die Genealogie auf Missverstandnis, nach E. M aass
(a. 0. 16) auf kflnstlicher Mache. [Tiimpel.]

4) Berossos (FHG II 495—510. Susemihl
Gr. Litt.-Gesch. I 605—607) oder Berosos — die

griechiscbe Transscription wendet beide Formen
an — . der Herkuni't nach Babylonier und Priester

des Bel, widmete Antiochos I. Soter (281/0—262/1)
ein Werk fiber Babylonien (Tatian. or. ad Gr. 36

p. 38, 4ff. ; falsch giebt Eusebios in dem Excerpt
praep. ev. X 11 Antiochos II. an); da er zur Zeit

Alexanders schon am Leben war (Euseb. chron. 1

1

p. 11), hat er jenes Werk als reifer, wahrschein-

lich als bejahrter Mann geschrieben. Als Titel

geben Alexander Polyhistor (Euseb. a. a. O.) und
Athenaios (XIV 639 c ev xQonon Bapvlojviaxwv)
richtig BapvZojvtaxd , wahrend die andere von
Josephos (ant. X 219 ev r>y zfiizrji xwv Xak-
Sai'xcov Iotoqi&v — C. Ap. I 142 ev zrji TQhrji

r?i'/M(o< rwv Xa/.fia'ixiov. X 20 o ra Xa/.dai'xa

ovyyQaymfievos- I 107 6 xa XaXdaXxa ovvayaycovy

und Clemens (protr. 1 , 65 p. 57 P. ev TQhrji Xal-
damwv) gebotene Form einem incorrecten Sprach-

gebrauch angehort , der zwar bei den Griechen
ganz gewChnlich ist, einem babylonischen Gelehr-
ten aber ubel anstehen wiirde.

B. teilte sein Werk nach dem Stoff in drei

Bucher ein (Tatian. a. a. O.) : das erste behan-
delte die Urzeit bis zur Flut, das zweite die Zeit

I von der Flut bis Nabonassar, das dritte die von
Nabonassar bis Alexander (Abydenos bei Euseb.
chron. I p. 53). Die historische, eingehende Er-
zahlung begann erst im letzten Buch; vorher gab
B. im wesentlichen nur die nackten KOnigslisten

(Euseb. chron. I p. 7 ; die versttimmelte Stelle ist

aus Synkell. p. 390 Dind. zu erganzen). Wegen
des Einschnitts bei Nabonassar muss angenommen
werden, dass B. dieselben oder sehr verwandte
Gewiihrsmanner gehabt hat, wie der ptolemaeische

l Konigskanon, der dadurch, dass er die Begenten-
reihe mit Nabonassar beginnt, unzweideutig be-

kundet, dass dem, der ihn abfasste, ffir die Zeit

vor 747/6 keine chronologisch zu keinen Bedenken
Anlass gebenden Urkunden zu Gebote standen. Der
Vergleich der Reste des dritten Buchs mit dem
Konigskanon und den assyrischen und babyloni-

schen Quellen lehrt , dass B. sein Versprechen,

nach den einheimischen Urkunden seine Geschichte

zu schreiben, erfullt hat (Euseb. chron. I p. 11):

es ist ihm gar nicht hoch genug anzurechnen,

dass er die Schwindeleien des Ktesias, welche die

griechische Uberlieferung uber die Euphratlander
verwiistet haben, radical beiseite geworfen hat.

Seine Chronologie der letzten babylonischen Konige
von Samuges (Shamash-shumukin) bis Naboned
stimmt durchaus mit der des Kanons und der In-

schriften iiberein, wenn man die kleinen, nur hsl.

Fehler bei Nabopolassar — 21 fur 20 Jahre (vgl.

Euseb. aus Josephos I p. 45) — und bei Evil-

merodakh — 2 fiir 12 Jahre (vgl. Euseb. chron.

I p. 49f.) — verbessert. Dagegen machen auf
den ersten Blick Schwierigkeiten die Begierungen
Senacherims und seines Sohnes Asserhaddon, die

falsch zu 18 und 8 Jahren angegeben sind (Euseb.

chron. I p. 27). Fiir die 8 Jahre Asserhaddons
sind zunachst unbedingt 13 nach dem Konigs-

kanon einzusetzen. Schwieriger sind die Sena-

cherims zu erledigen. Zu bedenken ist, dass

Eusebios gar nicht die vollstandige Regierungs-

zeit Senacherims angeben, sondern nur nachweisen

will, dass die 88 Jahre der drei judischen Kflnige,

die zwischen Ezekias und Jojakim, dem Zeitge-

nossen Nabukhodonosors, regierten, in der baby-

lonischen und assyrischen Liste von Nabukhodo-
nosors erstem Jahr zuruckgerechnet in die Zeit

Senacherims fuhren ; dann ist namlicb der biblische

Synchronisms Ezekias und Senacherim auch ffir

B. constatiert. Da nun die Begierungen Asser-

haddons, Shamash-shumukins, Assnrbanipals und
Nabopolassars zusammen 13 + 20 + 22 — 21 = 76

Jahre betragen, so bleiben fur Senacherim noch

12 Jahre ubrig, die einzusetzen sind. Die Cor-

ruptel ist wahrscheinlich dureh Verwechslung von

</? mit Tij entstanden; dies im Verein mit dem
Wegfall des Einers bei Nabopolassar hat dann
dazu gefiihrt, dass die Zahl Asserhaddons — if

—
willkurlich in rj geandert ivurde, urn die not-

wendige Summe von 58 Jahren herauszubringen.
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ubermassig gewaltsam erscheinen kann. Die ganze
Stelle ist vollstandig nicht zu heilen ; sie muss
etwa gelautet haben avayga/pas Ss TioXkSiv ( aiwvow
fisiayQaipai ag) ir Ba§vXu>vt (pvXaooeodai /xsra

I.

II.

III.

10 Kfinige vor der Flut 120 Saroi

86 , nach „ , . . . .

8 medische Usurpatoren . . . .

11 Kfinige

49 chaldaeische Kfinige . . . .

9 Araberkonige

45 Kfinige

Von Nabonassar bis Kyros . . .

' Summe
Von Kyros bis Alexanders Tod . .

noXXijs £jufie/.eias ind (tcov iegimv), ex&v jiov (Is

fivgtddojv rjote jzegisxovoag %qovov. Das ganze

System des B. gewinnt nun folgende Gestalt, die

als hinreichend gesichert gelten kann

:

432000 Jahre
34090

,

224
248 ;

458
245
526 ;

209

2448/7 v. dir.—2224/8]
2224/3—1976/5]
1976/5—1518/7
1518/7—1273/2

:

1273/2—747/6]
747/6—538/7]

468000 Jahre = 130 Saroi

215 „ [538/7—328/2]

Gesamtsumme = 468215 Jahre.

Das System kann in dieser Form nur zur persi-

sischen Zeit aufgestellt sein ; dazu passt auch das

dem grossen babylonischen Kiinig Nabukhodonosor
in den Mund gelegte Orakel, das die Eroberung
durch Kyros legitimieren soil (Euseb. chron. 1 42).

Aus dem bei Nabonassar gemachten Einschnitt

geht hervor, dass von dem vor 747/6 liegenden

Material viel verloren gegangen war, sei es durch
Neubauten Nabonassars, sei es durch Verfall und
ZerstOrung in persischer Zeit. Dass man damals
sich mit dem Copieren alterer Chroniken abgab,

beweist die Subscription der babylonischen Chro-

nik, die im 22. Jahr des Dareios von dem Ori-

ginal abgeschrieben sein soil (vgl. Wachsmuth
Einleitung in d/Stud. d. alt. Gesch. 391). Es
kann nunmehr auch nicht wunderbar erscheinen,

wenn das System des B. mit dem der keilschrift-

lichen babylonischen Kflnigslisten nicht uberein-

stimmen will, wie am deutlichsten daraus hervor-

geht, dass hier bei Nabonassar kein Einschnitt

gemacht wird ; die gelegentlich von Assyriologen

unternommenen Versuche, die Ubereinstimmung
zu erzwingen, sind treffend von Tiele (Bab.-ass.

Gesch. I 95ff.) und Winckler (LTnters. z. alt-

oriental. Gesch. 3ff.) zuruckgewiesen ; die von
Peiser (Ztschr. f. Assyriol. VI 264ff.) unlangst

entwickelte Hypothese ist schon darum unannehm-
bar, weil sie ein in der eusebianischen Uberliefe-

rung unerhortes Mass von Corruptel der Zahlen
voraussetzen muss. Das System des B. und das

der Liste stammen aber aus verschiedenen Zeiten;

welches das bessere ist, lasst sich mit unseren

Mitteln noch nicht ausmachen ; sehr wichtig wurde

es , nicht nur fur diese Frage , sein , wenn sich

herausbekommen liesse, welche Volker bei B. Meder,

Araber, Chaldaeer genannt werden. Es giebt

aber doch zu denken, dass die vorhandene Cber-

lieferung zu einer so verschiedenen Anordnung
Raum gab. Wo die Grenze zwischen wenn auch

noch so dfirftiger, aber doch echter tiberlieferung

und reiner Construction liegt, ist ebenfalls nicht

zu sagen; sicher ist nur, dass von den ersten

86 Konigen des II. Buchs zum mindesten die ersten

fictiv gewesen sind ; nach der grossen Summe und
der einzigen genaueren Notiz fiber diesen Zeit-

raum, die aus B. erhalten ist (Euseb. chron. I

p. 25), reichen die fabelhaft langen Regierungs-

zeiten noch in diese Periode hincin. Natttrlich

haben neben der von B. vertretenen noch andere

Constructionen der Urzeit existiert; die griechi-

schen Nachrichtcn verraten deutlieh, dass sie alle

mit der babylonischen Himmelskunde im Zusam-
menhang stehen. Porphyrios (Simplic. in Aristot

20 de caelo II 12 p. 506, 13 Heiberg) behauptete, Kal-

listhenes habe in Aristoteles Auftrag babylonische

Sternbeobachtungen nach Griechenland geschickt,

die bis zu 31000 Jahren vor Alexander zurttck-

reichten; die mflglicherweise leicht verstlimmelte

Zahl stellt sich zu der, welche B. den ersten

Konigen nach der Plut zuweist. Dagegen sind

mit der Gesamtsumme verwandt die Angaben
Diodors in dem Excurs fiber die ,Chaldaeer' (II

31, 9), der den babylonischen Beobachtungen das

30 Alter von 473 000 Jahren zuschreibt, und Ciceros

(de divin. I 19), dessen philosophischer Gewahrs-

mann die Zahl auf 470 000 abrundet, sodann die

480 000 des Africanus (Synk. p. 31, 11) und die

490 000, die Plinius (VII 193) auf B. — mit Un-
recht — und Kritodemos zurttckfuhrt. Hingegen
ist bei Epigenes (Plin. a. a. O.) und einem un-

bekannten, von Simplicius (comm. in Aristot. de

caelo I 3 p. 117, 26 Heib.) benfitzten Gewahrs-

mann die Zahl der Saroi auf 200 (= 720000
40 Jahren) und 400 (= 1440 000) erhoht.

B. widmete sein Werk Kfinig Antiochos Soter,

demselben, der den Nebotempel in Borsippa resti-

tuierte (vgl. Bd. I S. 2454); es gehfirt im ge-

wissen Sinn ebenso zur Politik der Seleukiden,

wie das Manethos zu der der Ptolemaeer. Auf
die griechische Litteratur ist das Historische ohne

Einfluss geblieben, und niemals ist es ihm ge-

lungen, die Chronologic des Ktesias aus dem Felde

zu schlagen
;
mitgewirkt hat dabei, dass B. baby-

50 lonische und nicht assyrische Geschichte schrieb,

doch war viel verhangnisvoller, dass der Chroniken-

stil und die endlosen Reihen barbarischer, unaus-

sprechbarer Namen den Griechen diesen Teil des

Werkes als eine ungeniessbare Curiositat erschei-

nen liessen. Wenn der Anschein nicht trugt, so-

hat der Fortsetzer der apollodorischen Chronik

nach oben (s. Bd. I S. 2861f.) zuerst das Werk
des B. der Vergessenheit entrissen, aber insofern

ohne Erfolg, als Kastors neue Redaction der

60 ktesianischen Liste (vgl. E. Schwartz Die
Kflnigslisten des Eratosthenes und Kastor, Abh.

d. Getting. Akad. d. Wiss. XL) die alten Lfigen

wieder zu neuen Ehren brachte. Dagegen nahm
Alexander Polyhistor, der auf epichorische Tradi-

tionen besonders Jagd machte, in sein Werk fiber

babylonische Geschichte umfangreiche Excerpts

aus B. auf, machte ihn aber auch zum Vater der

judischen Sibylle (Maass De Sibyllarum indicibus.
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eeclesiae in vicis, id est Evina, Mediconno, Bar-
rao, Balatedine, Vernao. Heut Barrou, dep. Indre-

et-Loire. Longnon Ge'ogr. de la Gaule au Vic
siecle 263. [Ihm.]

Berressa (fruhere Lesart Berresa), Stadt in

Aithiopien am linken Ufer des Mis, Plin. n. h.

VI 180. [Sethe.]

Berrice. 1) Insel im nOrdlichen Meer, von
Plin. n. h. IV 104 genannt: sunt qui et alias

prodant, Srandias, Dumnam, Bergos maximam-
que omnium Berricen (Var. Nerigon, Verigon),

ex qim in Tylen navigetur. Zeuss DieDeutschen
195. Mulienhoff Deutsche Altertumsk. I 387
(das shetliindische Mainland?). [Ihm.]

2) Ortsname aus dem Innern Numidiens, Geogr.
Eav. Ill 6 p. 149. S. Berzeo. [Dessau.]

Berroia s. B e r o i a.

Bersabe. 1) Ort in Siidpalastina (Euseb.

Onom. ed. Lagarde 234, 100 Bijoaa^ss
; 299, 74

Bt)gooop& ; Hieron. ebd. 103, 32. 136, 14. Joseph,

ant Iud. I 212 Btjoaov^ai; VI 32 Bsoaovfisi;

VIII 348 Bsgaovflss- Not. dign. or. XXXIV 5.

18 Berosaba und Benosabae ; hebraische Form
des Namens Be'er-scheba'). Damit identisch ist

entweder der Bischofsitz Barsamon in der Land-
schaft Geraritica (Not. episc. V 108) oder Biro-

sabon in Palaestina tertia {Birosamon '? Not. episc.

I 100G. V 133); moglicherweise auch das Ber-

zamma des Ptolemaios (V 16, 10). B. lag im
aussersten Siiden von Palastina, daher die iibliche

Redensart von Dan bis B. Der Ort
,

,Sieben-

brunnen' oder ,Schwurbrunnen' genannt, spielt in

den Patriarchensagen eine grosse Rolle. In der

Geschichte ist er selten genannt; zur Zeit des

Eusebios und Hieronymus bestand er noch als

ein ansehnlicher Flecken mit rOmischer Garnison
{Hieron. a. a. O.) ; spater Bischofsitz

; im 14. Jhdt.

schon ganz verfallen ; heute Buinenstatte Bir es-

Seba
1

mit uralten Cisternen. Reland Palastina

640f. Robinson Palastina I 337ff. Ritter Erd-
kunde XIV 105—107. Palmer The desert of the

Exodus II 387ff. Survey of Western Palestine

Memoirs III 394f.

2) Ort in Nordpalastina (Btjoadfitj Joseph, bell.

Iud. II 20, 6. Ill 3, 1 ; Vita 188 Bijgaov^ai) an
der Grenze von Ober- und Untergalilaea gelegen,

von Josephus wiihrend des jiidischen Aufstandes
unter Nero befestigt. Die Identification mit Be-
rosaba der Not. dign. or. XXXIV 5 ist sehr un-

wahrscheinlich (s. Nr. 1). Dagegen ist unser B.

als Birsaba bei alten Pilgern erwahnt und dem
mittelalterlichen Heptapegon gleichzusetzen , wie
der Name zeigt. Wahrscheinlich entspricht ihm
die heutige Quelle 'Ain et-Tabigha am Nordwest-
ufer des Tiberiassees. [Benzinger.]

Bersabora s. P i r i s a b o r a.

Berselum, Station in den centralen oder sud-

lichen Teilen von Dalmatia. neben Situa. Derva.

Bisua und Sapua vermerkt, Geogr. Rav. IV 19

p. 218, 1. Zum illyrischen Nainen vgl. Ber-

zela, ein Dorf im Gehiete der albanischen Skrelji;

eher slawisch ist der Ort Brcelo oder Brceli,

Monum. Serb. ed. Miklosich p. 112f.

[Tomaschek.]

Bersera (Tab. Peut.) , Ort in Syrien an der

Strasse von Apameia nach Bathna und Hierapolis.

Identisch damit ist wahrscheinlich Byrsa beim
Geogr. Rav. II 15 p. 87. [Benzinger.]

Bersima (Bsgat/m), Ort in Mesopotamien, auf
dem linken Ufer des Euphrat, Ptol. V 18, 5.

[Fraenkel.]

Bersoyia (Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 14

p. 204, 3), Ortschaft in Daeia an der Strasse von
Viminacium nach Sarmizegethusa , m. p. XXIV
Arcidava (Versec), XXV Tibisco (Zupa bei Karan-
sebes); vgl. Traianus Oornmentar. libra I (Priscia-

nus Vl p. 682 P.): inde Berxobim, inde ^Aixixi
10 proeessimus. Noch jetzt erinnert die bei Zidovin

vorbeifliessende Berzava, die sich mit dem Temes
vereinigt, an den alten Namen, der im Dakischen
.Birkenbaeh' bedeuten mochte, vgl. os. barze, lit.

ber%as, slaw, brtxa (aus berza) ,Birke'.

[Tomaschek.]
Bersnbal s. Bersabe Nr. 2.

Bersnla, siidlicher Nebenfluss des Padus in

Oberitalien (Tab. Peut.), wahrscheinlich zwischen
Turin und der Tanarusmiindung. Nahere Bestim-

20 mung bei der corrupten Zeichnung der Karte un-
moglieh. [Hiilsen.]

Bersnmnum, Castell in Dalmatia, im Gebiet
der Docleates, an der Strasse von Salona nach
Scodra, Tab. Peut.; IMata • X- Bersumno • XVI-
Sinna • XX • Scodra

;
vgl. Burxumifnio), Bur-

xum(ini)o, Geogr. Eav.; Itin. Ant. p. 339: Alata
X- Birximinio • XVIII- Cinna XII- Scodra.
Hoernes sucht Alata in Danilov-grad, demnach
B. an der Vereinigung der Zeta mit der Moraca,

30 zwischen Spuz und Podgorica (Doclea).

[Tomaschek.]
Berta {Biota), falsche Lesart bei Ptol. Ill

12, 32 (13, 35) fur Bigya, s. d. [Oberhummer.]
Bertiskos {B'.gxiaxog oder Bsorioxov ogo;),

Berg in Makedonien, nach Strab. VII 329 frg. 10
im Nordwesten zwischen Skardos und Adria, also

etwa die ,nordalbanischen Alpen' (vgl. Kieperts
Formae XVII), nach Ptol. Ill 12, 16 (13, 19)
jedoch im ostlichen Makedonien, etwa der heutige

40 Beschikdagh, s. Miiller z. St. und Kiepert N.
Atl. v. Hell. VII. XIII. Entweder liegt also an
einer Stelle ein Missverstandnis vor, oder es gab
zwei Berge des gleichen Namens. In vollstan-

diger Verwirrung fiber beide Angaben befindet

sich Chrest. Strab. Geogr. gr. min. II 575, wo
noch dazu der Ursprung des Drilon auf den B.

verlegt wird. [Oberhummer.]
Bertula, kleine Insel an der Nordspitze Sar-

diniens (Tab. Peut.). Nach La Marmora Voyage
50 en Sardaigne (Atlas 2 a part. pi. 1) die kleine

Insel Mai di Ventre gegeniiber Capo Mamra. Spano
Bull. arch. Sardo II 1856, 79. [Hiilsen.]

Bertunum, Greg. Tur. in glor. mart. 62 apud
Bertunensim oppidum. Birten bei Xanten? S.

Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. und den Artikel

Beurtina. Longnon Geogr. de la Gaule au VI«
siecle 384. A. Riese Das rheinische Germanien
409. 466. [Him.]

Berua, Name einer Stadt auf der stadtromi-

60schen Vigiles-Liste, CIL VI 1058 (ant. 13) vom
J. 210 n. Chr. und der wahrscheinlich den Prae-
torianern angehOrende vom J. 168 VI 3559. Viel-

leicht ist sie identisch mit den Beruenses, die

Plin. HI 130 unter den Raetica oppida nennt.

Ein collegium fabror(um) centfonariorum) den-
dr(ophororum) Beruens(ium) auf der Inschrift

von Feltria, CIL V 2071. Detlefsen Herm. XXI
1886, 527 vermutet, dass der Name der Monti
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Berici bei Vicenza auf B.zuriickgehe. Vgl.Momm- rus wohl oft genug inofficiell bezeichnet worden
sen CIL V p. 537. S. auch Beria Nr. 1. sein — falschlich eine massgebende Stellung in

[Hiilsen.] der kaiserlicben Briefkanzlei hinzuzuerfinden, zu-
Beruani (Tab. Peut.) s. Abritani. mal wenn gerade erzahlt wird, dass er die kaiser-
Berurn, Castell im hispanischen Callaecien; lichen Erlasse zu beeinflussen im stande ist, als

das Berense castellum Limicorum (also vielleicht einem Kanzleibeamten jene hohe Wiirde anzu-
am Fluss Limia gelegen) wird nur auf der In- dichten. Mithin neigt sich das Ubergewicht der
schrift CIL II 5353 genannt. [Hiibner.] Grande dabin, bier an Afranius Burrus zu denken,

Beruth (Brjgovd), phoinikische Gottin
;
nach wenngleich unbedingte Sicherheit nicbt zu erzielen

Philo Bybl. (bei Euseb. praep. ev. I 10 = PHG 10 sein wird. Friedlanders Bemerkungen (Sitten-
III 567) war B. in der Sage die Schwester des geschichte 16 182) viber die Person dieses (Beryl-
Eliun (s. d.) und sie wohnten zusammen in der los-) Burrus geben von der irrigen Voraussetzung
Nahe von Byblos. Der Name ist verscbieden ge- aus, als sei Burrus die iiberlieferte Lesart im Texte
deutet worden

: Ba'alat beruth = hebraeisch rna des Josephus. [Henze.]
,Schutzgottin der Biindnisse' ; Ba'alat beruth — 2) Bischof von Bostra in Arabia Petraea 'um
hebraeisch 0112 ,Herrin der Cypresse' (Baudis- 235, dem Euseb als hervorragender Schriftsteller,
sin Stud. z. semit. Relig.-Gesch. II 196). Steu- Verfasser vieler Briefe und Abhandlungen wohl-
ding (in Roschers Lexik. I 784) weist darauf hin, bekannt. Seine Hinneigung zum Monarchianis-
dass nach Steph. Byz. (s. Brjgvrdg) Brjgovri phoi- mus veranlasste . den Origenes, auf einer Svnode
nikisch ,Fisch' bedeute (vgl. Hesych. s. Bfjgvg). 20 zu Bostra (um 244) mit ihm iiber die Trinitats-
Also ware B. die Fischgottin ? Wenn der Name lehre Verstandigung zu suchen ; es gelang, den B.
Ba'alat beruth iiberhaupt iiberliefert ware, wiirde ffir die — d"amalige — Orthodoxie (Euseb sagt
am nachsten liegen, an die StadtgOttin von Bei- schonend : ,wieder') zu gewinnen. Euseb. hist,
ruth ,bei Byblos' zu denken; vgl. Ba'alat Gebal eccl. VI 20, If. 33, 1— 3. Danach Hieron. de vir.
u - s - w. [Cumont.] ill. 33, auch Sokrates hist. eccl. Ill 7 (schwerlicb

Berya (Tab. Peut.), Ort in Syrien an der selbstandig). Erhalten ist von seiner Schrift-
Strasse von Antiocheia nach Hierapolis zwischen stellereinichts. VgLFr.Nitzsch Christl.Dogmen-
Chalkis undBathna; hflchst wahrscheinlich iden- geschichte I 1870, 202f. [Jiilicher.]
tisch mit Beroia, weil auch die Angaben der Tab. 3) Dass der von den Alten jirjgv'/log, beryllus
Peut. iiber die Lage nicht genau stimmen, s. B e- 30 (berullus) genannte Edelstein mit unserem heuti-
roia Nr. 5. [Benzinger.] gen B. identisch sei, ist fruher oft bezweifelt

Berybraces, iiberliefert bei Avien. or. marit. worden, wird aber heut allgemein angenommen •

485 (p. 162 ed. Holder), herzustellen der Name vgl. C orsi Belle pietre antiche 277. Lenz Mine-
des iberischen Volkes der Bebryces. [Ihm.] ralogie d. Gr. u. Rem. 165. Plinius, der XXXVII

Beryllos. 1) Von B. berichtet Josephus (ant. 76ff. iiber den B. handelt (darnach Isid. XVI 7,
XX 183f.), die syrisch-griechische Partei in Kaisa- 5. Solin. 53), unterscheidet folgende Arten: meer-
reia habe sich in ihren Streitigkeiten mit ihren griine (qui viriditatem maris puri imitantur),
jiidischen Mitburgern an ihn gewandt und von die beste (heut den Namen Aquamarin fiihrendc)
ihm .ein Schreiben des Nero erwirkt, wonach den Sorte; es ist die am haufigsten erwiihnte, bei
Juden die biirgerliche Gleichstellung mit den 40 Dion. Per. 1011 u. 1 119 als yXavxt] U&og, Tryphiod.
Griechen in Kaisareia wieder abgesprochen wurde ; exc. Troi. 69. Epiphan. de duod. gemm. 11:
vgl. im allgemeinen Mommsen R. G. Y'i 529. ylavxiloiv uiv stSsi, vaXatTopayr/g. Marbod. de
Schiirer Geschichte des jiidischen Volkes I* 485. gemmis 12: lymphae marinae similes. Ferner
Josephus nennt den B. einerseits xaidaycoyog des goldgelbe (in aureum colorem exeunte fulgore),
Kaisers Nero, anderseits lasst er ihn einen Posten auch chrysoberulli genannt (doch nicht identisch
in der kaiserlichen Kanzleiabteilung ab epistulis mit dem heut so benannten Edelstein); blassere,
Graeeis bekleiden. Ein solcher Beamter der letz- von manchen mit dem Chrysopras identificierte
teren Art, selbst wenn er eine hohere Stelle inne (der aber zum Chalcedon gehort)

;
hyacinthfarbene,

hatte, konnte uns leicht unbekannt sein, von einem himmelblaue, wachsfarbe (auch bei" Epiphan. a. a.
Erzieher des Nero mit diesem Namen sollten wir 50 O. aufgefuhrt)

,
Olfarbige (colore olei, auch bei

dagegen doch wohl etwas wissen. Diese Uber- Marbod. v. 200 : oleo similes), krystallartige. Als
legung hat seit Hudson (s. Niese z. d. St.) Herkunftsort wird vornehmlich Indien bezeichnet,
manche Herausgeber veranlasst, wohl in Erinne- Plin. 76

;
vgl. 78. Strab. XV 718. Diod. II 52, 3.

rung an das taciteische (Tac. ann. XIII 2)' rector Dion. Per. 1115; als andere Fundorte werden ge-
imperatoriae iuventae, in diesem .laiSayojyog den nannt das Gebiet des Euphrat, Dion. Per 1011
Afranius Burrus (s. Bd. I S. 712 Afranius Nr. 8) Epiphan. a. a. O., der Taurus, Epiphan. a. a. O.,
zu suchen und aus B. im Texte des Josephus Pontus, Plin. 79, Scythien. Sid. Apoll. carm. 11,
Burrus herzustellen. Niese in seiner Ausgabe 22 (wo jedoch Mohr Scythicus von beryllus
nimmt die Anderung nicht auf, entschieden da- trennt, so dass darunter eher Smaragde zu ver-
gegen spricht sich Schiirer (a. a. O. Anm. 40) 60 stehen waren, wie bei den calkes gemmati des
aus. Seine' Begrundung, die Charakterisierung Mart. XIV 109). Einen dem B. sehr iihnlichen
des B. einerseits als nai&ayoiybg tov Nigmvog und Stein fand man im Inachos nach Ps.-Plut. de
anderseits als ab epistulis Graeeis passe auf den fiuv. 18, 3 p. 1160 E. In Indien waren nach
Praefectus praetorio Afranius Burrus nicht , der Plinius besonders die langlichen B. beliebt , die
dem Josephus (ant. XX 152) als solcher bekannt man durchbohrt als Schmuck trug, namentlich in
sei, ist doch wohl nur in ihrem zweiten Teile an- Cylinderform ; die gewfihnliche Form des B. ist
zuerkennen. Nun ist es wohl leichter , einem sonst das sechsseitige Prisma, und Plinius wusste
xaidaycoyog xov Negtovog — so mag Afranius Bur- nicht genau , ob sie in dieser Form von Natur
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sich finden oder erst so geschliffen werden (76:
poliuntur omnes sexangula figura artificum
ingeniis, quoniam hebes unitate surda color re-

percussa angulorum exeitetur. 79 : quidovm et

angulosas statim putant nasci). Man verwandte
sie in rfimischer Zeit als Ringsteine

,
Prop. V 7,

9, auch als Gemmen geschnitten, Anth. Pal. IX
544 (vgl. T Oik en Erklar. Verz. d. preuss. Gem-
mensammlg. , Vorr. VIII), oder besetzte damit
kostbare Gefasse, Iuv. 5, 37. Der B. gait stets

als ein besonders schoner und wertvoller Edelstein
(daher die Erfindungen bei Luc. var. hist. II 11.

28) ; nach Plin. 79 hatten die Inder nachgemachte
B. durch Parbung von Bergkrystallen hergestellt

(was Lenz 166 Anm. 612 fur unmCglich halt).

Uber Aberglauben beztiglich des B. bieten die

alten Schriftsteller nichts, wahrendMarbod v. 208ff.

anfiihrt, dass er die Gattentreue zuriickfuhre,

seinen Trager bertihmt mache; auch sei Wasser,
in dem ein B. liege, gut fiir die Augen, beseitige

1

getrunken Schlucken, heile Leberleiden u. dergl. m.
Man pflegt unser Wort Brille etymologisch auf
B. zuriickzufiihren, indem man annimmt, dass die

altesten Brillen aus beryllfarbigem Glase herge-

stellt worden seien, vgl. Beckmann ad Marbod.
206. tiber den heutigen B. , seine Varietaten,

Fundorte u. s. w. vgl. Kluge Handb. d. Edel-
steinkunde 318ff.

'
[Bliimner.]

Berytos (Btjgvxog Skyl. peripl. 104 bei Miil-
ler Geogr. gr. min. I 78. Strab. XVI 683. 755f.

,

!

Mela I 12. Plin. n. h. V 78. VI 213. XIV 74.

XV 66. Ptol. V 15, 5. Dion, perieg. 911. Steph.

Byz. Hierokl. 715. Not. episc. I 971. Nil. 82.

Anon. Paraphrasis bei Miiller Geogr. gr. min.
II 421. Anon, orbis descriptio 25. 31f.; ebd. II

517ff. Tab. Peut. Beritho; Itin. Anton. 149 Be-
rito; Itin. Hieros. 583 Birito; Geogr. Rav. II 15
p. 89 Biritkon; V 7 p. 375 Piriton; Guido 94
Biritos; Polyb. V 61, 9. Joseph, ant. Iud. XVI
361. XVII 287. XIX 335ff. XX 211; bell. Iud. 4

I 21, 11. 27, 2. II 5, 1. VII 3, 1. Herodian. Ill

3, 8. Aram. Marc. XIV 8, 9. Nonn. Dionys. XLI
—XLIII Begorj. Malal. Chron. XVIII p. 485 ed.

Dindorf. Gregor. Thaumaturg. panegyr. ad Orige-
nem p. 186f. Sozom. hist. eccl. I 11. Sokrat. hist,

eccl. IV 27. Theophan. chron. 352 ed. Classen.

Nikeph. Kali. XIV 52. Georg. Cedr. I 523 ed.

Bekker. Prokop. hist. Arc. 25, ed. Dindorf III 140.
Agathias hist. II 15 p. 95f. ed. Niebuhr. Codex
lust. I 17, 2. 9. X 49, 1. XI 21), Hafenstadt an 5

der phoinikischen Kuste, an der Miindung des
Magoras (Nahr Beirut, Plin. n. h. V 78) gelegen.

Wie die meisten phoinikischen Stadte erhebt auch
B. den Anspruch hohen Altertums (Steph. Byz.
y.rioua Kgovov

;
vgl. Sanchuniaton bei Euseb. praep.

evang. I 10 p. 45 ed. Heinichen : dem Poseidon
und den Kabiren geweiht). Nach Nonnus (Dionys.

XLI 364ff.) soli der urspriingliche Name der Stadt
Beroe (Begot)) gewesen sein. Die Ableitung des

Namens B. ist nicht sieher ; die urspriingliche 6
Form diirfte wohl Beerot (d. h. die ,Brunnen')

gewesen sein (so schon von Steph. Byz. erklart);

weniger Wahrscheinlichkeit hat die andere An-
nahme, dass B. wegen seiner Pinien (berdsch) so

benannt worden sei. Mit dem alttestamentlichen

Berothai (II Sam. 8, 8. Ezech. 47, 16) ist es

nicht zu identificieren.

In der phoinikischen Zeit scheint B. unbe-

Pauly-WiBSOwa III

deutend gewesen zu sein. Es wird zwar schon
vor Alexander als Hafenstadt genannt (Skyl. a.

a. O.), aber bei seinen Kriegsziigen nicht erwahnt.
Bei Gelegenheit der Thronstreitigkeiten zwischen
Tryphon und Demetrios n. bezw. Antiochos VII.

Sidetes (145—138 v. Chr.) wurde B. von Tryphon
zerstort (Strab. XVI 735). Die Komer bauten die

Stadt wieder auf; Agrippa siedelte dort die Ve-
teranen zweier Legionen (leg. V Macedonica und

0 leg. VIII Augusta) an ; die Stadt wurde zur romi-
schen Colonie mit italischem Recht erhoben (Strab.

a. a. O. EckhelHI356. Mommsen Res gestae
divi Aug. 2 119), wahrscheinlich im J. 15 v. Chr.,
in welches Jahr (= 2001 Abrah.) auch Eusebios
(chron, ed. Schoene II 142) die Grtindung der
Colonie B. setzt. Der voile Name derselben war
Colonia Mia Augusta FeUx Berytus (CIL III
161. 165. 166. 6041. LeBas 1842. Plin. n. h.

V 78. Joseph, bell. Iud. VII 3, 1. Digest. L 15,
0 7. 8, 3 ;

vgl. die Miinzen). Auf einer Miinze aus
der Zeit Caracallas tragi sie den Namen Anto-
niniana (Eckhel HI 357). Der Reihe nach ver-

schonerten Herodes d. Gr., Herodes Agrippa I. und
Herodes Agrippa II. die Stadt durch prachtige
Bauten, besonders Theater (Joseph, bell. Iud. I

21,11; ant. Iud. XIX 335ff. XX 211); glanzende
Spiele wurden dort abgehalten, so von Titus zur
Feier der ZerstOrung Jerusalems (Joseph, bell. Iud.
VII 3, 1 u. a.). Aus jener Zeit diirften auch die

) Reste eines stattlichen Aquaeducts , welcher der
Stadt Wasser aus dem Magoras zufiihrte, stammen.
Seit der Mitte des 3. Jhdts. war B. Sitz einer

weltberuhmten Hochschule fiir romisches Recht,
daher Iustinian sie nutria legum nannte (Cod.
lust. Anon, orbis descr. Gregor. Thaumat. Sokrat.

Sozom. aa. OO. u. a.). Im J. 529 zerstOrte ein

furchtbares Erdbeben die ganze Stadt (Agath.
Theophan. Georg. Cedr. aa. 00.); sie wurde nicht
mehr in ihrem alten Glanz aufgebaut. Im J. 600

)lag sie noch in Trummern; 635 wurde sie von
den Muslimcn mit leichter Millie erobert. Von
1125—1291 war B. mit geringen Unterbrechungen
im Besitz der Kreuzfahrer. Dank der Fruchtbar-
keit des Bodcns und der treiflichen Lage des

Hafens wurde B. bald wieder zu einer bedeuten-
den Handelsstadt ; namentlich dem Drusenfiirsten

Fachreddin (1595—1634), der dort residierte, ver-

dankte sie die Hebung ihres Handels.
Die Umgegend von E. war wegen ihrer Lieb-

1 lichkeit und Fruchtbarkeit in alter Zeit beruhmt
(Dion. a. a. 0.). Plinius (a. a. 0.) preist ihre

Trauben und ihren Wein; die Product* ihrer

Leinenindustrie gingen friihe schon in die ganze
Welt (Anon, orbis descr. a. a. 0.) ; in der spateren

Kaiserzeit war hier (und in Tyrus) der Mittel-

punkt des grossten Seidenhandels und der Seiden-

fabrication (Prokop. a. a. 0.). In Puteoli gab es

im 2. Jhdt. n. Chr. eine Colonie berytensischer

Handelsleute (CIL X 1634).

Das heutige Beirut (33° 50' nordlicher Breite)

ist an der Siidseite der St. Georgsbai herrlich ge-

legen ; mildes Klima, tippige Garten ringsum. Be-

deutendste Handelsstadt Syriens mit gutem Hafen

;

Export von Getreide, Seide, Wolle. Hauptstadt
des gleichnamigen Wilajets, Centrum des orien-

talischen Buchhandels in Syrien, ca. 115 000 Ein-
wohner; zahlreiche europaische Institute. Nur
unbedeutende Altertumer.

11
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Inschriften s. CIL III 153—176 (vgl. add.

p. 971). 6004—6042; Suppl. Ill 6668—6695. CIG
III 4529—4536. Le Bas et Waddington in
1842—1850. Milnzen bei Eckhel III 354—359.
Mionnet V 334—351 ;

Suppl. VIII 238—250.
Head HN 668.

Forbiger Handbuch II 668. Robinson Pa-

lastina III 725ff. Eitter Erdkunde XVII 62-64.

432—459. Ben an Mission de Phenicie 342—353.
Baedeker Paliistinau. Syrien3 284—294. Zumpt
Comment, epigr. I 379. Marquardt R. Staats-

verw. 12 427f. Movers Die Phonicier II HOf.
Pietscbmann Gesch. d. Phoenicier 50f. Sehiirer
Gescb. d. jiid. Volkes I 340. [Benzinger.]

Berzamis (Var. Bersamis), Geogr. Rav. IV 7

p. 187, 16, Ortschaft stidlich vom Haemus, dem-
nach bereits in Thrake gelegen, zwischen Aquae
calidae und Cabyle; etwa in der Lage von Kar-

nabad oder Karnow. [Tomascbek.]

Berzamma (Ptolem. V 16, 10), Ort in Siid-

palastina in der Landschaft Idumaea; durfte ent-

weder mit Birsama der Not. dign. oder mit Ber-

sabe identisch sein; s. Bersabe Nr. 1 und Bir-

sama. [Benzinger.]

Berzana (BigCava), Castell Dardaniens (Pro-

cop, de aed. IV 4 p. 281) , wahrscheinlich das

heutige Nova-Berda. [Biirchner.]

Berzeo, Ort Numidiens zwischen Milev (Mi-

lan) und Cuicul (Djemila), Tab. Peut. Vgl. Tis-

sot Geogr. compared de l'Afrique II 409. Viel-

leicht nicht verschieden von Berrice, Geogr. Rav.

Ill 6 p. 149. [Dessau.]

Berzetho (BrjgCrj&d) Joseph, ant. Iud. XII 397

;

var. Btj&Cti&a) ; I Makk. 7, 19 B-qt,k&; wohl iden-

tisch mit Ztj&ai var. BtjgCrj&co Joseph, ant. Iud.

XII 422), Ort in Iudaea in der Nahe von Jeru-

salem; sonst unbekannt. [Benzinger.]

Berzobis s. Bersovia.
Besa [Bijoa, mit einem a : Strab. IX 426, vgl.

audi B e s s a ; Demot. : Btjoaisvg, auch Btjosevg
;
vgl.

iy Btjoeiwv, Brjoaie), attischer Demos im Kiisten-

bezirk der Phyle Antiochis, spater der Hadrianis
zugeteilt, in welcher er, obwohl friiher nicht be-

deutend , nacb den Inschriften zu urteilen eine

Hauptrolle spielte. Die Lage von B. , im Berg-

werksdistrict von Laurion, wird am genauesten
durch die Angabe Xenophons (de vect. IV 43f.)

bestimmt : son fisv ydg drjnov ncgi xd fiixaXXa

sv xfj ngog fteorjfi/igiav daXdxxr/ xeTyog iv Ava-
(pXvoxeo, taxi 6' iv xfj Tigdg agxxov xslyog iv Qo-
gix<p aji&yu 5k xavza ibr

1

dXXqXwv aftfi xd egjj-

xovza ozddta. el ovv xai Iv fieoq> rovxwv ycvoixo

r.xi xqj vyrjXoxdxa) Brjorjg xgixov sgv/na etc. Die
Entfernung von Anaphlystos bis Thorikos betragt
auf der nachsten Wegeverbindung iiber den Gruben-
ort Kamaresa zwischen 10 und 11 Kilometer, was
zu den 60 Stadien bestens stimmt (Karten v. Att.

Text VII. VIE 3 Anm.). Kamaresa liegt nur we-
nig naher an Thorikos. Der westlich angrenzende,

mu mehr als 110 m. hoher aufsteigende Kama-
resaberg beherrseht auch die nordsudlichen Thal-

gange ; ihn wird Xenophon im Auge gehabt haben

;

(vgl. K. v. A. Text IDI— VI 25). B. kOnnte sich

auch an seinem West- und Nordfuss (Thalgegend
Syntcrini) ausgedehnt haben. Die Gegend von
Barbaliaki oder gar Plaka, wo Loeper Athen.
Mitt. XVII 422 B. ansetzen mochte, liegt 1) zu

weit uordlich von der Lime Anaphlystos und Tho-

rikos; 2) innerhalb des alten Bergwerkbetriebes

nicht central genug und 3) zu hoch fur den Na-
men einer Waldschlucht {(Srjaoa). [MilchhOfer.]

Besanduke (Bsoavdovxri Sozom. hist. eccl. VI
32. Nikeph. Kali. XI 39), Dorf in Iudaea, im
Gebiet von Eleutheropolis (Bet Dschibrin).

[Benzinger.]

Besantinos (Btjoavxivog) heisst im cod. Ambros.
B 99 (saec. XIII) und Vatic. 434 (saec. XIV) der

Verfasser eines in Gestalt eines Altars abgefassten

Figurengedichtes (Anth. Pal. XV 25, hier a&eosio-

xov), wohl nach dem zu Ehren des Antinoos um-
genannten iigyptischen Stadtchen Besa [Brjoavxi-

vdov nolit Hellad. bei Phot. bibl. p. 535 b 39).

Der Eigenname ist vor dem Ethnikon ausgefallen

und schwerlich jemals zu ermitteln. Die Lebenszeit

des Dichters ist aus diesem jedenfalls richtig von
Haeberlin Carm. fig. graec. 65 erschlossen; fur

das hadrianische Zeitalter passt auch der ionische

Dialekt, in dem dies metrische Kunststiick ge-

schrieben ist, und das Akrostichon 'OXv/ime noX-

Xoig i'xeot (lateinischer Ausdruck!) dvosiae. Die

Person dieses Olympios aber (nach v. 18. 19 offen-

bar ein Dichter) muss unbestimmt bleiben; an
Hadrian denkt Haeberlin a. a. O. 65 (vgl. Philol.

N. F. Ill 283) schwerlich mit Recht. B. ist Nach-
ahmer des Altars des Dosiades (s. d.), den er zu

uberbieten trachtet, docb ist seine Sprache im
Vergleich zu dem schweren glossematischen Aus-

druck seines Vorbildes verhaitnismassig einfach.

Alteste Beniitzung durch den falschen Plutarch

parall. 5, der nach dem ratselhaften (vcrderbten?)

Ayxovgov nXivftois (v. 7) seine Mythistorie vom
Midassohne Anchuros erfunden hat (angedeutet

von B e r g k Anth. lyr. 2 LXXXIX, danach Haeber-
lin Philol. a. a. O. 279, wo die zahlreichen Emen-
dationsversuche verzeichnet sind). Zur Zeit Kon-
stantins d. Gr. hat der eifrige Leser der griechi-

schen Technopaignien Publilius Optatianus Por-

fyrius neben Dosiades auch dieses Gedicht in seinem

,Altar' nachgeahmt (26 Mull.). In der Pfalzer

Hs. der Anthologie wird dem B. auch das Ei des

Simias falschlich zugeschrieben, Bergk a. a. 0.

LXXXV, der p. LXXXVn noch eine andere irr-

tiimliche Erwahnung beseitigt. Bergk a. a. 0.

LXXXV—XCI. Haeberlin Carm. fig. Graec. 31.

63—66; Philol. a. a. 0. 279—284. [Knaack.]

BtjaavTtvoov (jtoXig), nacb Phot. bibl. cod.

279 (ed. Bekk. p. 529 b 25. 535 b 39ff.) anderer
i Name der mittelagyptischen Stadt Antinoupolis

(s. d. Nr. 2). Der erste Bestandteil des Namens war
vielleicht der einheimische Name der Stadt und
hangt jedenfalls wohl mit dem Gotte Besas zusam-
men, der hier vermutlich besonders verehrt wurde.

[Sethe.]

Besantio s. Bisontii und Vesontio.
Besara. 1) Brjoaga (Joseph, vita 118), Ort

in Paliistina im Gebiet von Ptolemais fAkka);
nicht identificiert. [Benzinger.]

i 2) S. Baeterrae.
Besaro, nach Plin. Ill 1 5 eine zum Conventus von

Gades gehOrige eiritas stipendiaria in Hispania

Baetica; die Lage ist unbekannt. [Hubner.]

Besas {Btjodg, Bt'jaag) oder 2?esa[?], iigypti-

scher Gott, der sich erst seit dem 15. Jhdt. v. Chr.

nachweisen liisst; ursprunglich eine Gottheit unter-

geordneten Ranges . die sich in spaterer Zeit,

namentlich als die Griechen mit den Agyptern
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in nahere Berfihrung kamen, einer ausserordent-
lichen Popularitat erfreute. Die charakteristische
komische Gestalt des B., unter der spater wahr-
scheinlich aber auch andere ahnlich gehaltene
Volksgottheiten (z. B. Harpokrates) dargestellt
wurden, ist die eines missgestalteten zwerghaften
Wesens (meist mannlich, bisweilen auch weiblich)
mit halb tierischem Gesicht, mit grosser Haar-
mahne (mitunter direct Lowen- oder Pavianskopf)

diesem Orakel mag auch die Schrift des Leon von
Byzanz (s. d.) jiegi Brjaaiov (Suid. s. Aewv) ge-
handelt haben. Eine andere Kultusstatte war viel-

leicht Antinoupolis in Mittelagypten, s.Bijaav-
xi v 6o v (it6 1 1 g). Darstellungen des B., dessen Typus
sich auch auf griechisch-arabischen Mvinzen ge-
funden hat (Erman Ztschr. f. Numism. IX 296ff.)
und wahrscheinlich auch in die syrische und grie-
chische Kunst aufgenommen ist (Six De Gorgone,

und mit glotzenden Augen,^um die linden ein 10 Amsterdam 1885." Ed. Meyer' Gesch. d. Alter-
Pantherfell gebunden, dessen Schwanz herabhangt.
Dass diese Figur nicht einheimisches agyptisches
Phantasieproduct war, geht mit ziemlicher Sicher-
heit daraus hervor, dass sie meist gegen alle agyp-
tische Regel en face statt en profil dargestellt wird;
darauf weisen auch die Pradicate hin, die der Gott
B. in den Inschriften erhalt : ,kommend aus dem
Gotteslande' und ,Herr von Pwnt', ersteres eine all-

gemeine Bezeichnung der im Siidosten von Agyp-

tums I § 218), s. bei Krall Jahrb. d. kunsthist.
Samml. des Kaiserhauses, Wien 1889, 72ff. Lan-
zone Dizion. di mitologia egiziana I 202—221.
Ill 73—79. Vgl. auch Drexler Mythol. Beitr.
I 95f. 152 und in Roschers Lexikon I 2880f.

[Sethe.]
Besblkos. 1) Kleine Insel in der Propontis,

ostlich von Kyzikos, der Mflndung des Rhyndakos
gegeniiber, Plin. n. h. V 151. Sie hatte urspriing-

ten gelegenenjind za Schiff durch das_ rote Meer 20 lich mit Bithynien zusammengehangen , Plin. n.
erreichbaren Weihrauchlander (etwa Sudarabien
oder die Somalikuste) , letzteres der Name eines
dieser Lander, dessen Bewohnern etwa der B.
als Gotze gedient haben kOnnte. Die Rolle,
die der B. auf den Denkmalern spielt, ist sehr
mannigfaltig, seine wichtigsten Erscheinungsfor-
men sind diese. Als Gott der Toilette wird er mit
Vorliebe auf Toilettengegenstanden, wie Spiegeln,
Schmink- und Salbnapfchen, oder auch selbst einen

h. II 204. Skyl. 94. Strab. XII 576. Dioskor. mat.
med. V 135 (136). Amm. Marc. XXII 8, 6. Steph.
Byz. Jetzt Kalolimeno ; T e x i e r Descript. de l'Asie
Mineure II 155. Kiepert Specialkarte vom
westlichen Kleinasien Bl. II; Form. orb. ant. IX.
Bei B. fand sich eine besondere Sorte aXxvovsiov
nach Dioskor. a. a. 0. [Ruge.]

2) Eponymos der kleinen ostlich von Kyzikos
gelegenen Insel, nach Agathokles v. Kyz. ntgl

solchen Gegenstand tragend dargestellt^ in den 30 Kv^ixov frg. 1 (aus Steph. Byz. s. Bso^ixog, FHG
griechisch -Iigyptischen Zauberpa'pyri (K e n y o n
Greek Papyri in .the Brit. Mus., Lond. 1893 p. 91)
spielt der [ittxog , d. i. die Schminke, des B.
eine Rolle. Sodann erscheint der B. oft tanzend
oder musicierend, vgl. den dgx^axtjv Btjoav Ai-
yvjixiov

, og Xiyvv fjyov aaXxt&i Anth. gr. app.
30; Zwerge verwandten die Agypter seit alters
zum Tanzen, besonders geschiitzte erhielten sie

zu diesem Zweck , wie wir wissen
,
gerade aus

IV 288f.) einer der Giganten, welche Uferstucke
losbrachen und durch das Meer (Propontis) walz-
ten, um die Miindungen des Rhyndakos zu ver-

stopfen. Aber Persephone, in Besorgnis um Ky-
zikos, fesselte die Felsblocke als Inseln und bannte
unter sie mit Herakles' Hilfe die (aus dem Kampfe)
iibrig bleibenden Giganten, darunter auch den B.
(rjtpaviae). Als Parenthese zu vijoov ist in dieses
Excerpt eine fremde Angabe eingedrungen, die

dem Lande Pwnt ,_der vermutlichen_ Heimat des 40 im Stephanos plenior ihren selbstandigen Platz
B. (vgl. Maspero Recueil de trav. rel. a la philol.

et archeol. egypt. XIV 186f.). Ferner tritt der B.
mit der ungestalten Nilpferdgottin ThoSris, die ein
iihnliches Ansehen genoss, regelmassig in den Ge-
biirtsdarstellungen auf, und seine Figur dient dem-
gemass in den sog. ,Geburtshausern', die sich in
der Nahe der grossen Heiligtiimer befanden, als

Schmuck der Wande und Saulen. Friedlich wie
in alien diesen Darstellungen ist auch der Charak-

gefunden hatte: B. sei genannt nach einem der
spater hier angesiedelten Pelasger. Uber die
Konkurrenz beider Bezeichnungen in der kyzi-

kenisehen Stadtgeschichte vgl. Artikel Encheiro-
g as tores. [Tumpel.]

Bescera hiess vielleicht im Altertum die

Oase Biskra (im Suden der algerischen Provinz
Constantine), nach einer Vermutung von Wil-
manns |CIL VIII p. 276. 278), der darauf den

ter des B. da, wo man ihn neuerdings falschlich 50 in der Collatio Carthaginiensis vom J. 411 tre-

alp kriegerisch aufgefasst hat, namlich wenn er

mit Messern bewarfhet erscheint. Hier gilt er
als Beschfltzer, speciell als Abwehrer der schad-
lkhen Tiere (LOwen, Schlangen, Krokodile), und
wird dabei nicht selten ein solches vernichtend
dargestellt. Als Schutzgott fungiert er auch auf
den Amuletten. Auf den agyptischen Gott B. hat
Bernhardy mit Recht das Sprichwort Brjodg
Soxrjxev (Suid. s. v. Apost. IV 90 = Arsen. XII 96.
App. proverb. I 54 ed. v. Leutsch), von einem mit 60
aufgesperrtem Munde dastehenden dumm drein-
glotzenden Menschen gesagt, bezogen. Als Ver-
ehrungsort des B. nennt Ammian. Marc. XIX 12,

3 die Stadt Abydos in Oberagypten, wo der Gott
noch unter Constantin ein besuchtes Orakel hatte,
wie durch zahlreiche dort gefundene griechische
Proskynemata bestatigt wird (S a vce Proceed, of
the Soc. of Biblical archeology XI 318). Von

nannten episcopus Vesceritanus, und den in dem
Bischofsverzeichnis vom J. 482 vorkommenden
Berceritanus episcopus bezieht. [Dessau.]

Besechana (Bsorjxava), Stadt inBabylonien am
rechten Dfer des Euphrat, Isid. Charac. Geogr.
Graec. min. I 249. [Fraenkel.]

Beseda (BdorjSa), Stadt der Castellaner in

Hispania Tarraconensis (Ptol. n 6, 70); die Lage
ist unbekannt. [Hubner.]

Beseidai (Brjoscdai Ptol. VII 2. 15, Var. Bn
-

oddat, Bcoddat. Palladius de Brahman.), ein jen-

seits des Ganges iiber dem Maiandros (zwischen
Asam und Birma) hausendes Volk, das auch unter
dem Namen Tiladai bekannt war ; es wareu Leute
xoXopoi xai xXaxeig xai Saoelg xai TcXaxvTtgdocoxot,

Xtvxoi txivxoi xdg y_gdag— woraus deutlich ihre Zu-
geho'rigkeit zur tibeto-birmanischen Volkerfamilie
erhellt. Sie brachten das im Lande Kirradia ge-
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deihende fiaAdfta&oov (skr. tamala-patra , auch

tva&a-patra, hind, teg-pat), d. h. die ein aetherisches

01 enthaltenden utid als Magenwurze und Heil-

mittel dienenden jungen Blatter fc'rytu) des Kas-
siastrauches cinnwmomum albifiorum, welche fiber

einander gelegt und zu Ktigelchen geballt wurden,
in den Handel, zumal nach dem Grenzlande Ton
Cina; diesen stummen Tansehverkehr der alljahr-

lich mit Weib und Kind zu den Sinai ziehenden

Brjadrai schildert in etwas verworrener Weise
bereits der Peripl. mar. Erythr. 65, wo sie eben-

falls y.oioftol y.ai a<p6Sga jtXatvxQooomoi heissen

und wo drei Sorten des folium Indieum unter-

schieden werden, a<5<30-, fieoo- und /.axgd-otpaigov,

welches letztere Plinius n. h. XII 44 laudatissi-

mum nennt. Noch jetzt gedeiht der Kassiastrauch
in Silhet und Eangpur, in den Khasiya- und <5ain-

tyahills, in Asam, Sikkim, Bhutan und Nepal, vgl.

Lassen Ind. Alt. I 329f. Der Name der B. batte

wohl skoptischen Sinn; Lassen Ind. Alt.-K. III!

37f. deutet ihn aus skr. vaisada ,trage, triibselig',

eigentlich ,Giftesser, von visa ,Gift', neupers. bek

,aeonitum'; die persischen und arabischen Dro-
guisten z. B. Ibn-Baitar berichten, dass ein Volk
im Ostlichen Himalaya, genannt Halhal (pi. Ha-
lahil), das Kraut bes als Zukost und ohne fible

Folgen, wie Lattich geniesst. Vivien de St.

Martin Histoire de la Geographic 191. 193 ver-

gleicht das indische Volk Bhasada, dessen Sitze

nicht genauer bekannt sind. [Tomaschek.] !

Besera (Brja^ga Joseph, ant. Iud. Vn 34,

var. Bwrjga und BijaigS), Ort in Sudpalastina,

20 Stadien von Hebron entfernt. [Benzinger.]

Besidiae, Stadt in Bruttium am Crathis (Liv.

XXX 19), ungewisser Lage; s. u. Badiza.
[Hfilsen.]

Besimoth (Btjoifiwfi Joseph, b. Iud. IV 7, 6)

s. Bethsimuth.
Besinuiii (Besino Tab. Pent.), Ort in Aqui-

tanien an der von Lugdunum fiber Arelate, To-<:

losa nach Elusa fuhrenden Strasse, zwischen Eli-

berre (Auch) und Elusa (Eause). Schwerlich iden-

tisch mit Belsinum (Itin. p. 463), und auch die

Identificierung mit Vanesia (Itin. Hier. 550) ist

nicht zweifellos. d'Anville Notice 671. Des-
j a r d i n s Table de Peut. 53. H o 1 d e r Altk. Sprach-
schatz s. Belsinum. [Ihm.]

Besippo s. Baesippo.
Besius. P. Besius P. f. Betuinianus C. Marius

Memmius Sabinus aus der Tribus Quirina, diente 5

im Felde als praefectus der oohors I Haetorum,
als tribttnus der legio X gfeminaj pfiaj f(idelis)

und als praefectus der ala Dardanorum. Er ver-

sah ferner den Posten als Procurator in der kaiser-

lichen Munze und als Procurator der fiinfprozen-

tigen Erbschaftssteuer, war dazwischen Procurator
in der Provinz Hispania Baetica und nachher stell-

vertretender Statthalter der Provinz Mauretania
Tingitana mit dem Titel procurator pro leg(ato)

;

im Dakerkriege Traians hat er sich militarische 6
Auszeichnungen etworben : CIL VIII 9990. Nach
diesem Kriege, zu Lebzeiten Traians, wahrschein-
lich wegen der fehlenden Zusatze Optimus und
Parthicus vor 114/115, ist diese Inschrift gesetzt
worden. Darf man aus dem Umstande, dass die

Inschrift in llauretanien gefunden ist, folgern,

dass sie ihm wahrend seiner dortigen Verwaltung
gesetzt ist, so mass diese Thatigkeit mit Sicher-

heit in die Zeit nach Beendigung des Dakerkriegs

(102) verlegt werden; vgl. noch Cagnat L'armee
romaine d'Afrique 321. [Henze.]

Bessa (Bijaaa, von einigen Grammatikern
Bfjoa geschrieben

;
vgl. B e s a). 1) Stadt der Ost-

lichen Lokrer, im Gebiet von Skarpheia, nach
ihrer waldigen Umgebung (vgl. Bassai) benannt,
II. II 532 mit Schol. Strab. IX 426. Steph. Byz.

2) Ort, aus welchem Schreiben rOmischer Kaiser
0 von 330 und 340 datiert sind, Cod. lust. Ill 93, 3.

VIII 4, 5. Cod. Theod. VII 1, 30; wahrscheinlich
= Bessapara in Thrakien, s. d. [Oberhummer.]

3) Hauptort der rauberischen Bovxdloi (s. d.

Nr. 1) im nordwestlichen Teile des Nildeltas, He-
liod. Aeth. VI 3. 9. 12 u. o. [Sethe.]

Bessaiana (Beooatava
,

apogi'. Monac. Be-
(alava) , Castell in Dardania

,
Procop. de aedif.

IV 4 p. 281, 47; vgl. Beoiava p. 281, 2.

[Tomaschek.]
0 Bessapara (,Bessen-Markt'), Ort in Thrakien,
Aparchie Thrake, an der Strasse von Serdika nach
Philippopolis , durch Iustinian I. befestigt, Itin.

Ant. 136 (Bessapara). Itin. Hieros. 568 (Basa-
pare). Procop. de aed. IV 11 (Ovsaovxagov). Jetzt

BeSikara (Basikerowo) sfidlich bei Tatar-Bazar-
dzik, s. Tomaschek Die alt. Thrak. I 75. II

2, 60. Kiepert Formae XVII Text 2. Jirecek
Heerstr. v. Belgr. n. Const. (Prag 1877) 37f.;

Arch.-epigr. Mitt. X 92f. bezieht auf B. die Rumen
3von Batkun (Batnovviov der Byz.), sudwestlich

von Besikaras, doch liegen dieselben abseits der
Strasse. Vgl. auch Kalopathakes De Thracia
prov. Rom. 30f. CIL IH suppl. 7412—14. Bessa
Nr. 2. [Oberhummer.]

Bessara (Bsaaaga), Stadt Assyriens am linken

Ufer des Tigris, Ptol. VI 1, 3. [Fraenkel.]

Bessas, ein Gothe aus Thrakien (Prok. Goth.
I 10 p. 51. I 16 p. 81 ;

vgl. Pers. I 8 p. 39, da-

zu Iordan. Get. 50, 265 und Mommsen Ausg.
) p. VII), diente im ersten Perserkriege Iustinians

(bis 533) im kaiserlichen Heere, zuletzt mit Buzes
als Commandant in Martyropolis (Pers. I 21 p. 107).

Im italienischen Kriege diente er als Abteilungs-

commandant unter Belisar (s. o. S. 219ff. Prok.

Goth. I 5 p. 26. I 10 p. 51), nahm Narnia, be-

stand dort ein Gefecht mit dem voriiberziehenden

Gothenheere des Wittiges und zog sich auf Belisars

Befehl nach Rom zuriick (Prok. Goth. I 16 p. 81.

1 17 p. 84f.), wo ihm der Befehl fiber die Posten
) am praenestinischen Thore anvertraut wurde (Goth.

I 18 p. 92. 1 19 p. 96) und wo er sich wahrend
der einjahrigen Belagerung in mehreren Gefechten
auszeichnete (Goth. I 27 p. 128. II 1 p. 145).

Auch an der Belagerung von Ravenna (539—40)
nahm er teil, scheint aber zu den Generalen ge-

hort zu haben, die gegen Belisar intrigierten (Goth.

II 29 p. 270). Er blieb in Italien zuriick, als

Belisar abberufen wurde, und nahm teil an dem
unslucklichen Zuge gegen Verona (541) und an

) der Sehlacht bei Mucella (Prok. Goth. II 30 p. 272.

EU 3. 4) und hielt dann Spoleto besetzt (Prok.

Goth. HI 6 p. 302). Belisar schickte ihn nach
Rom, wo er die 3000 Mann starke Besatzung be-

fehligte , als Totilas zur Belagerung der Stadt

schritt, war aber nicht dazu zu bewegen, mit den
romischen Hulfstruppen, die sich in Porto festge-

setzt hatten, nach gemeinsamem Plane gegen die

Gothen vorzugehen (545—546), und auch als Be-
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lisar selbst von Porto aus einen Entsetzungsver-
such machte , verhielt sich B. ganz unthatig.
Hunger und Not waren in der Stadt aufs ausserste

gestiegen; aber B. dachte nur an die Vermehrung
seiner Reichtfimer, hielt die ffir Soldaten und Volk
bestimmten Getreidevorrate zuriick und verkaufte
nur um schweres Geld das Allernotwendigste oder
die Erlaubnis, aus Rom zu entfliehen (Marcell.

Com. zum J. 545. Prok. Goth. Ill 13 p. 327. HI

schaft erst nach langen Kampfen, welche M. Lu-
cullus im J. 72 mit einer grossen Sehlacht am
Haimos und Eroberung ihrer Stadt Uscudama be-

gann, Eutrop. VI 10 (8). Ruf. Fest. 9. Amm.
Marcell. XXVII 4, 11. Ebenso unterlagen sie im
J. 60 dem C. Octavius (Vater des Augustus), Suet.

Aug/3. Bald darauf (57/56) hatten sie unter der

Gewaltth&tigkeit des L. Calpurnius Piso zu leiden,

welcher ihren Fiirsten Rabocentus tOten liess, Cic.
15. 19, vollstandig bestatigt durch Pragm. sanctio 10 Pis. 84. Im Bilrgerkriege (48) finden wir B. im
pro pet. Vig. 7). Als dann die ungeniigend be-

wachte Stadt von Totilas iiberrumpelt wurde, floh

er ohne Kampf aus Rom (Prok. Goth. Ill 20

p. 363f.). Im J. 550 wurde B. zum Magister mi-
litum per Armeniam ernannt (Iordan. a. a. O.
nennt ihn patricius) und in die Lazica geschickt,

wo er an Stelle des Dagisthaios trat. Er be-
stimmte einen Teil seines Heeres gegen die ab-

gefallenen Abasger und belagerte selbst mit 6000

Heere des Pompeius, Caes. b. c. Ill 4, 6; doch
bald darauf (43) musste sie Brutus fur ihre Riiu-

bereien zuchtigen, Cass. Dio XLVII 25, 1. Spater

(29 v. Chr.) zog M. Licinius Crassus wider sie

zu Felde und iiberwies das in ihrem Gebiete ge-

legene Heiligtura des Dionysos den Odrysen, Cass.
Dio LI 25, 5. Dies hatte neue Aufstande und
Kampfe mit den Odrysen zur Folge, deren Fiirst

Rhoimetalkes mit Hfilfe des M. Lollius die B.
Mann Petra, das von 2300 persischen Kerntruppen 20 besiegte, ebd. LIV 20, 3 (jedenfalls vor 16 , in
verteidigt und auf das beste befestigt und ver

proviantiert war. Nach langerer Belagerung ge-

lang es, die tapfer verteidigte Stadt mit grossen
Verlusten im Sturm zu nehmen und die Citadelle

in Brand zu stecken (Winter 550—551). Der
mehr als 70jahrige B. hatte selbst die Sturmleiter
bestiegen, war in die grOsste Lebensgefahr ge-

kommen, hatte aber nicht abgelassen, zu kampfen
und die Seinen anzufeuern, bis die Stadt genom-

welchem Jahre Lollius in Germanien befehligte,

und nach dessen Consulat im J. 21). Neuerdings
erhoben sie sich unter Fuhrung des Dionysos-
priesters Vologaeses und drangen bis zum Cher-
sones vor, erlitten aber im J. 11 durch L. Piso
eine entscheidende Niederlage, ebd. 34, 6, vgl.

Sen. ep. XII 1. 14. Flor. IV 12, 17. Veil. II 98.

Antip. Anth. Pal. VI 335. IX 428. Appian. 111.

16 (wenn hier nicht ein gleichnamiges Volk in
men war (Prok. Goth. IV 9. 11. 12). Nach dem 30 Illyrien gemeint ist). Seitdem blieben sie der
Siege aber ging B. nach Armenien zuriick, um
den Provincialeh Geld auszupressen, und iiberliess

die rOmischen Heere jenseits und am Phasis ihrem
Schicksale und dem drohenden Angriffe der Per-
ser (Prok. Goth. IV 13 p. 525). Als nun die

romischen Heere gegen die Perser den kiirzeren

zogen, beschuldigte der KOnig der Lazer, Gubazes,
die rOmischen Generale bei Iustinian wegen ihrer

Pfiichtvergessenheit ; und der Kaiser entsetzte in

rOmischen Herrschaft unterworfen, galten aber
immer noch als ein sehr rauberisches Volk, das

in armseligen Hfitten wohnte, Strab. VII 318.

331 frg. 48. Ihre Wohnsitze waren nach Strabon
am oberen Hebros zwischen Haimos und Rhodope,
als NachbarvOlker bezeichnet er die Paionen, Au-
tariaten, Dardaner, Odrysen, Sapaeer. Nach Plin.

n. h. IV 40, der sie zwischen Strymon und Nestos
wohnen lasst, zerfielen sie in zahlreiche Stamme,

der That den B., confiscierte seine Gfiter und ver- 40 zu denen wohl die Diohessi (s. d.) gehorten. Un
VinV>Tl4-A lVlVl Kin nilf nrAUnnno J « J„„ J .1 .-.— 1_1 J L - 1- " J_ m . .1 . fTT /bannte ihn bis auf weiteres in das Land der

Abasger (im J. 554. Agath. II 18 p. 104. Ill 2

p. 140).
_

[Hartmann.]
Bessike (Beooixrj

, Bessica) , das Gebiet der
Bessoi, s. d. [Oberhummer.]

Bessoi (Brjaaot, Beoaoi, s. fiber Schreibweise
und Ableitung des Namens Tomaschek Die alt.

Thrak. I 72f.), ein thrakisches Volk, zuerst ge-
nannt bei Herod. VII 111, wo dasselbe als ein

War ist, ob mit Tirpa^cogfrai oder TeTgaxcofiot

bei Steph. Byz. (s. o.) ein einzelner Stamm oder
das ganze Volk gemeint ist. Ihr Gebiet (Bessica

Plin. n. h. VI 217, Beooixr)) bildete nach Ptol.

Ill 11, 6 (9) einen der vierzehn (50 nach Plin.)

Verwaltungsbezirke (orgartiyiai), in welche die seit

46 n. Chr. eingerichtete Provinz Thracia zerfiel,

s. Kalopathakes De Thrac. prov. Rom. (Lips.

1893) 22. Noch lange galten die B. als eines
Bestandteil der Satren (s. d.) und mit dem Dienst 50 der HauptvOlker Thrakiens, Ovid, trist. Ill 10, 5,

im Orakel des Dionysos betraut erscheint, s. Bahr
z. St. In der Geschichte der Kriege Philipps II.

und Alexanders d. Gr. flndet sich der Name der
B. in unseren Quellen nicht, doch gedenkt Polyaen.
IV 4, 1 eines Feldzuges des Antipatros gegen die

TsToay/ogirai
, unter welchen nach Strabon bei

Steph. Byz. B. zu verstehen sind; dieser Zug fallt

wahrscheinlich in das J. 331, s. Droysen Hellen.
I 1, 394f. Auch bei Polyaen. IV 2, 16 und Arrian,

IV 1, 67. Lucan. V 441 m. Schol. Gal. XIX 88.

Isid. orig. IX 2, 91. Haufig erscheinen Ange-
hOrige desselben in Inschriften der Kaiserzeit, CIL
III 104. 557f. 4378. 5796. 6109. 6233. in p. 844,

22. 854. 31. 863. 25. V 6733. VI 2699. 3177.

3205. X 1754. XIV 234, eine cohors U Flavia

Bessorum ist fur 105 in Moesia inferior, fur

129 in Dacia bezeugt, CIL III p. 865, lOf. 876,

6f. S. auch CIG H 3497. IGS I 23. Rfihmend
I 1, 6f. wird man zunachst an die B. zu denken 60 wird ihrer Geschicklichkeit im Bergbau gedacht,
haben, s. Tomaschek 73f. Erst gelegentlich
eines Feldzuges Philipps III. im J. 183 v. Chr.
werden die B. wieder ausdriicklich erwahnt, Pol.

XXm 8 (XXIV 6), 4. Liv. XXXIX 53, 12. Sie
spielen von nun ab als Hauptvolk Thrakiens eine

iihnliche Rolle wie frfiher die Odrysen. Von den
makedonischen Kiinigen kaum je dauernd unter-

worfen, fiigten sie sich auch der rOmischen Herr-

Veget, II 11. IV 24. Claud. Mall. Theod. cons.

41. Paul. Nol. carm. 17, 269ff. Pacat. paneg.

Theod. d. 28. Tomaschek 76. Jirecek Heerstr.

v. Belgrad nach Const. 39f. Dire sprichwOrtliche

Wildheit wurde jedoch erst durch das Christen-

tum gebandigt, dessen Ausbreituhg bei den B.

gegen Ende des 4. Jhdts. hauptsachlich dem daki-

schen Bischof Niketas zu danken ist. Paul. Nol.



331 Bessos Bestattung 332

cann. 17, 205ff. Hieron. ep. 60, 4 (XXII 592
Migne). Noch im 6. Jhdt. und spater erscheint

das Volkstum der B. in kirchlichen Zeugnissen,

welche Tomaschek 77 anfuhrt, ebenso in byzan-
tinisohen Sohriftstellern bis auf Iustinian I., ebd.

78. Prokop. Goth. II 26. Theoph. 145. 379 de
Boor. Vgl. Tomaschek Brumalia und Rosalia,

S.-Ber. Wien LX (1868) 357. 388. 393ff.; Die
alt. Thraker I (ebd. CXXVIII 1893). Mommsen
R. G. V 22. [Oberhumraer.]

Bessos (Brjoaog), Satrap von Baktriane, wird
in der Schlacht bei Gaugamela als Befehlshaber
der baktrischen, sogdianischen und indischen Con-
tingente in Dareios Heer erwahnt (Arrian. Ill 8,

3; vgl. auoh Curt. IV 6, 2. 12, 6). Als Alexan-
der von Ekbatana aus Dareios verfolgte, nahm B.

im Verein mit andern persischen Befehlshabern
letzteren gefangen, iiberliess ihn aber dann seinem
Schicksal (Juli 330) und setzte mit den Genossen
seines Abfalles seine Flucht nach Baktrien fort

(Arrian. Ill 21ff. Diod. XVII 73f. Curt. V 8ff.

Plut. Alex. 42). Der Grund, den B. nach Arrian.

Ill 30, 4 nach seiner Gefangennahme als aus-

schlaggebend fiir sein Vorgehen gegen Dareios Ale-
xander gegenliber ausspraeh, bezeichnet gewiss
nicht das wahre Motiv, sondern er wollte offenbar

selbst KOnig werden und als solcher in wirksame-
rer Weise die letzten Krafte des Perserreiches zum
Widerstande gegen Alexander zusammenfassen, wie
sich dies auch aus dem, was er naehher that, er-

giebt. Alexander (s. Bd. I S. 1426) trat dann von
Hyrkanien aus die Verfolgung des B. , der jetzt

als persischer GrosskOnig auftrat und sich den
Namen Artaxerxes beilegte, an, verliess aber in-

folge des Abfalles des Satibarzanes, des Satrapen
von Areia, zu B. die Strasse nach Baktra und
wandte sich sudwiirts (Arrian. Ill 25, 3ff. Curt.

VI 6, 13. 20ff.). Erst nachdem er die sfidostlichen

Landschaften des Perserreiches unterworfen hatte,

zog Alexander im Fruhjahr 329 von neuem gegen
B., der das Land nordlich vom Parapamisos .(Hin-

dukusch) verwlistet hatte, um seinem Gegner den
Durchmarsch durch dasselbe unmoglich zu machen
(Arrian. Ill 28, 8). Der Plan des B. misslang
aber, A. iiberschritt den Oxos. B., der haupt-
sachlich von seiten der sogdianischen Reiter unter
Spitamenes und der Daher Unterstiitzung gefun-
den hatte, wurde jetzt (329) von seinen Genossen
im Stich gelassen und fiel in die Hande des Ptole-

maios, der von Alexander ausgesandt war, um sich

des B. zu bemachtigen (Arrian. Ill 29, 6f. 30, Iff.

nach Ptolemaios selbst; dem gegentiber ist der
Bericht des Aristobul, anscheinend zugleich die

vulgare Tradition, dass Spitamenes und Data-
phernes B. an Alexander ausgeliefert hatten, Ar-
rian. Ill 30, 5; vgl. auch den ausgeschmfickteren
Bericht bei Curt, VII 5, 19ff. 36ff. — ktirzer Diod.
XVII 83, 7ff. — zu verwerfen). B. wurde nach
Baktra gesandt, dort fiber ihn als Hochverriiter
das Todesurteil ausgesprochen, dieses aber in Ekba-

1

tana in einer Versammlung von Medern und Persern
vollstreckt (Arrian. EU 30, 5. IV 7, 3. Curt. VII
10, 10; vgl. auch Kaerst Forsch. z. Gesch. Alex,
d. Gr. 61f.). [Kaerst.]

Bestattung'. Das alteste Zeugnis fur grie-

chische B.s-Sitte sind die einer um 1500 v. Chr.
bliihenden Kultur angehOrigen Graber in Mykene
(s. d.) und anderen Teilen des Ostlichen Griechen-

lands. Die Leichen wurden vollstandig bekleidet

und geschmiickt, vornehme mit reichem Gold-
schmuck, die Manner mit ihren Waffen, unver-
brannt beigesetzt; mehrfach wurde bei Mannern
und Kindern das Gesicht mit einer Goldmaske
bedeckt, bei Kindern auch Hande und Fiisse in

Goldblech eingehiillt. Neben den Toten stellte

man allerlei Gerat, dessen er sich im Leben
bedient hatte: bei Frauen ausser mancherlei

) Schmucksachen auch Lsffel, Messer, Becher und
Gefasse aus Silber, Kupferkessel

,
Thongefasse,

Wagen, Thonidole; bei Mannern ausser den Waf-
fen (Schwerter, Dolche, Lanzen, Pfeilspitzen, Brust-

platten, Schilde) auch goldene und silberne Becher
und Kannen, Kessel und Kannen aus Kupfer u. s. w.
Auch kleine GOtterbilder wurden den Toten mit-

gegeben. Schliemann Mykene 185. Die Bei-

setzung geschah teils in rechteckigen Gruben, die
1—5 Leichen in einem durch Steinplatten ge-

l deckten Hohlrauni enthielten , teils in kuppel-
fOrmigen oder rechteckigen, durch einen Gang zu-

ganglichen Grabkammern. Und wie man durch
die erwahnten Beigaben den Aufenthalt im Grabe
als Fortsetzung des Lebens charakterisierte, so ist

auch die Form der Grabkammern der der Woh-
nung nachgebildet: die der Kuppelgraber vermut-
lich einer primitiven Hutte, die viereckigen" Kam-
mern spateren Hausern, mit Andeutung der Dach-
schragung. Beide Arten von Grabkammern waren

> Familien graber: einige Kuppelgraber hatten Thfi-

ren ; im ubrigen wurde nach jeder B. der Zugang
roh vennauert und der Gang verschtittet und
bei einer folgenden B. wieder aufgegraben. Die
Leichen wurden in denselben entweder einfach

auf den Boden gelegt oder in mit Steinplatten

ausgelegten Gruben, wie es scheint in sitzen-

der Stellung (Tsuntas 'E<p. aSX - 1888, 132),
beigesetzt: eine sicher erhaltene Grube der Art,

im Kuppelgrab von Vaphio, ist 2,25 X 1,10 m.
gross und 1 m. tief. Solche Familiengraber wur-
den lange Zeit hindurch benutzt: war der Raum
zu eng geworden, so schob man die Gebeine alterer

Leichen zu einem Haufen zusammen. Nach einer

Vermutung Orsi's (Ant. Mon. dei Lincei I 219ff.)

dienten zur Aufnahme solcher iilteren Gebeine
gewisse in kretischen Grabern derselben Periode
gefundene Thonsiirge (a. O. Taf. I. II), die fiir

Aschenurnen zu gross, fiir Beisetzung unverbrann-
ter Leichen zu klein sind (0,70—0,99X 0.35— 0,45

;

hoch 0,52—0,64). Wie die Grabkammern, so

geben auch diese Sarge sich durch die dachartige
Form des Deckels unzweifelhaft als Abbild des
Hauses zu erkennen. Ausserhalb Kretas sind

Sarge mykenischer Zeit bisher nicht gefunden
worden.

In einem vereinzelten Falle liess die Erhal-
tung der Leiche auf eine Art Einbalsamierung
schliessen (Schliemann Mykene 341); diese fand
wohl nur statt, um die Leiche bis zur Beisetzung
zu conservieren. Streitig ist noch, ob auch Lei-

chenverbrennung stattfand. Zwar von vollstan-

diger Verbrennung ist keine Spur gefunden wor-
den; jedoch schliessen Schliemann (Mvkene 181.

192. 247. 334. Vorr. XLI) und Stamatakis
(Athen. Mitt. Ill 1878, 277) aus den in den Schacht-
grabern auf der Burg von Mykene und auch in

einem Kuppelgrab (beim Heraion) gefundenen
Brandspuren auf eine teilweise (rituelle) Verbren-
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nung. Dagegen Helbig Horn. Epos2 51, welcher
namentlich die Erhaltung des diinnen Goldblech-
schmucks geltend macht und die Asche auf im
Grabe selbst verbrannte Totenopfer zuriickfuhrt;

dieselbe ware dann iiber die Leiche gestreut wor-
den. Fur teilweise Verbrennung auch Orsi Mon.
ant. dei Lincei I 219: der Goldschmuck ware dann
erst nach derselben angelegt worden. Da aber

die Annahme der Bekleidung (denn die Gold-
sachen — Plattchen zum Aufnahen— sind von der
Kleidung nicht zu trennen) und Schmuckung nach
einer teilweisen Verbrennung im Grabe selbst

(und nur auf eine solche fiihren die Brandspuren)
sehr bedenklich ist, so wird wohl bis auf weiteres

daran festzubalten sein, dass die Leichen unver-

brannt beigesetzt wurden, die Brandspuren aber
von Totcnopfern herrlihren.

Diese waren also in der Grube selbst vor Bei-

setzung der Leiche verbrannt worden. Andere
Spuren von bei der B. dargebrachten Opfern sind

folgende. In dem Schutt des Ganges einer Grab-
kammer bei Mykene, vor dem Eingange zu dieser,

fand man Knochen von Tieren und mehrercn
Menschen : letztere wohl nur durch die Annahme
von Menschenopfern , wie bei der B. des Patro-

klos, zu erklaren (Tsuntas 'Etp. &q-/
¥ . 1888, 130).

In der Nebenkammer des sog. Atreusgrabes ist

eine runde Vertiefung in Form einer grossen Wasch-
schiissel, die als Opfergrube erklart wird. Im Ein-

gangsraum (oro/ntov) des Kuppelgrabes von Vaphio
ist eine Opfergrube, gross 1,93x1,60—1,80 m.,

tief 1,90. Eine ummauerte Opfergrube fand sich

auch fiber dem 4. Grabe auf der Burg von Mykene,
8 Fuss unter der Oberflache. In den einfachen

Grabern von Nauplia (Ath. Mitt. V 1880, 154)
und in den Kuppelgrabern von'Menidi (Koehler
Kuppelgr. v. Men. 55) und Dimini (Ath. Mitt.

XDI 138) fand man Reste von verbrannten Opfer-

tieren.

Die Litteratur fiber die Ausgrabungen siehe

unter Mykenai. Zusammenfassen d Helbig Horn.

Epos 2 50ff. Schuchhardt Schliemanns Ausgra-
bungen2 174ff. Von Rohden in Baumeisters
Denkm. II 983ff. Busolt Griech. Gesch. 18ff.,

ebenda 3ff. gute Ubersicht der Litteratur. Perrot-
Chipiez Hist, de l'art VI 561ff.

Wie heilig die in erster Linie den nachsten

Verwandten obliegende Pflicht der B. gehalten

wurde, auch nach einer Schlacht, ist bekannt ge-

nug; es geniigt an Sophokles Antigone und an

den Arginusenprocess zu erinnern. Selbst Feinde

nicht zu begraben gait fiir gottlos. Paus. I 32, 5.

IX 32, 9. In Athen gait fiir hayfjs, wer einen

Leichnam fand und nicht mit Erde bedeckte,

Sehol. Soph. Ant. 255. Ael. v. h. V 14. Der
Sohn, den der Vater zur Unzueht vermietet hat,

ist nicht zur Ernahrung, wohl aber zur B. des-

selben verpflichtet, Aeschin. I 13. Ist die Leiche

nicht zu erreichen, so wird wenigstens, bei Homer
und spater, ein Denkmal, em ,leeres Grab' (Keno-

taphion : s. d.) errichtet und an diesem die Toten-

opfer dargebracht. Die in der Fremde gefallenen

Genossen, deren Leichen er nicht mitnehmen kann,

ruft Odysseus jeden dreimal mit Namen (Od. IX
65), d. h. er ruft ihre Seelen, ihm zu folgen in

die Heimat, wo ihnen eben das Kenotaphion er-

richtet werden soil. Und gewiss ist es griechische

Sitte, dass auch an diesem wieder, gleich nach

der Errichtung und wieder beim Opfer, die Seele

dreimal mit Namen gerufen wird. Verg. Aen.
VI 505; vgl. Ill 303.

Von der Zeit der homerischen Gedichte an
sind die B.s-Gebriiuche bei den Griechen wesent-
lich dieselben geblieben, und zum Teil stellen-

weise noch heute iiblich: s. hieriiber C. Wachs-
muth Das alte Griechenland im Neuen, Bonn
1864, 105—125, nach Vorgang von Proto-

lOdikos IIsqI rrjg TtaQ rj/itv xatpijg fisra arjfiei-

cooecov xai xagafiaXwr xgog ttjv xatprjv twv dg-
%ai<av, Athen 1860. An manchen Orten waren
sie Gegenstand der Gesetzgebung, durchweg im
Sinne einer Einschrankung des Luxus und der fiber-

massigen Ausserungen des Schmerzes. In Athen
gab Solon hierauf beziigliche Gesetze: Plut. Sol. 21.

Demosth. XLIII 62. Cic. de leg. II 59ff.; von
spateren Gesetzen spricht Cic. a. O. 64; weitere

Bestimmungen gab Demetrios von Phaleron, Cic.

20 a. O. 66. Plutarch (a. 0.) sagt, dass in seiner

Heimat Chaironeia ahnliche Bestimmungen galten
wie die Solonischen. Auch in Sparta galten auf
Lykurg zurfickgefuhrte Bestimmungen fiber B.

tjber Gesetze des Pittakos in Mytilene s. Cic.

a. 0. 63, fiber Syrakus Diodor XI 38, 2. Er-
halten ist ein Gesetz fiber B. aus Iulis auf Keos
in einer Inschrift aus der 2. Halfte des 5. Jhdts.

;

doch ist das Gesetz alter. Dittenberger Syl-

loge 468. Koehler Ath. Mitt. I 1876, 139. Rh.
30 Mus. N. F. XV 467ff. Gesetz von Gambreion fiber

die Trauer, aus der Zeit nach Alexander. CIG II

3562.

Nach dem Zudrucken der Augen und des

Mundes (Horn. II. XI 453; Od. XI 426. XXIV
296. Plat. Phaed. 118) wurde die Leiche von
den weiblichen Angehiirigen gewaschen (Horn. II.

XVIII 350. Plat. Phaed. 115 a. Isae. VI 41. VIII
22. Eur. Hec. 613; Tro. 1085; Phoen. 1319. 1667.

Galen. X 915 K. Luc. de luctu 11) und gesalbt

40 (Horn. a. 0. Aristoph. frg. 445 a D. Schol. Plat.

Hipp. min. 368 c. Luc. a. 0.), mit in der Regel
weissen Gewandern bekleidet und bedeckt (Horn.

II. XVIII 352. Archil, bei Plut. de aud. poet. 6.

Paus. IV 13, 3. Artemid. II 3. IV 2. Inschr. von
Iulis auf Keos, Dittenberger Syll. 468; auf

Vasenbildern immer bunt, Benndorf Griech. u.

sicil. Vasenb. S. 8) und bekranzt (Eur. Tro. 1144;
Phoen. 1632. Plut. Pericl. 36. Aristoph. Eccl.

538; Lysistr. 602; frg. 445 a D. Luc. de luctu 11.

50 Mon. d. Inst. Ill 60. Heydemann Neap. Vasens.

3255), bisweilen mit goldenen oder vergoldeten

Kranzen (Ross Arch. Aufs. 125. 28. 37. Wieseler
Gott. Anz. 1869, 2110. Stephani C.R. 1874, 138.

1875, 17).

Auf das Waschen und Schmficken folgt die

Ausstellung, die oft erwahnte (Plat. Phaed. 115c;

leg. XII 959e. Eur. Hec. 613; Phoen. 1319. Isae.

IX 4. Luc. de luctu 11) und mehrfach auf Vasen-

bildern (Dipylonvasen: Mon. d. Inst. IX 39. Ath.

60 Mitt. XVni. 1893, 104; spatere: Mon. d. Inst.

Ill 60. VIII 4. 5. Ann. d. Inst, XXXVI 1864
OP. Heydemann Vasens. in Neap. 3255. Benn-
dorf Griech. u. sicil. Vasenb. Taf. 1. 2. 17, 1;

mehr ebenda S. 6 und bei Walters Ath. Mitt.

XVI 1891, 378ff. Winter Lekvthos des Mus. zu

Berlin, 55. Berl. Winckelm.-Pr. 1896) dargestellte

jzoo&eois. Der Tote liegt, bekleidet und bekranzt,

auch wohl mit goldenen oder vergoldeten Kriin-
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zen (s. oben) auf einem Bette im Vorhause, mit
den Fiissen nach der Thiir (Horn. II. XIX 212;
vgl. Hesych. s. dtkx &vq&v). In Athen legte man
Origanos und vier Weinreben unter den Toten,
Aristoph. Eccl. 1030; neben inn stellte man Salben-
gefasse, tfxv&oi (Aristoph. Ecel. 538. 1030). Auch
die Knochen der im Auslande verbrannten Leichen
wurden ausgestellt, Isae. IX 4. Thuc. II 34, 1.
Vor die Hausthiir stellte man ein Gefass mit
Wasser (Eur. Ale. 100. Aristoph. Eccl. 1033),
agddviov genannt, zur Eeinigung der aus dem
Hause kommenden. Poll. VIII 65. Hesych. s. dp-
davia. Das Wasser musste (nach Poll. a. O.) aus
einem anderen Hause geholt sein.

Um den so Ausgestellten versammelten sich
die Verwandten und Preundej Einladung dazu
Theophr. char. 14. Solon schrieb vor, dass von
Prauen unter 60 Jahren nur die nachsten Ver-
wandten (ivroe dvsifiadmv) erscheinen sollten, De-
mosth. XLIII 62. Nun fand die Totenklage
Horn. II. XVIII 354. Diese wurde, wie es scheint,
respondierend gesungen: bei Benndorf Vasenb. 1
smgen die Manner, die Prauen schweigen: man
berief dazu eigene Sanger. Horn. II. XXIV 719,
vgl. Od. XXIV 58. Luc. de luctu. 20. Solon (Plut.
21; vgl. Cic. de leg. II 59) soil aber das tiorjveiv
nenoiriiMva verboten haben. Die nachsten An-
gehorigen berflhrten dabei mit der Hand den
Toten. Horn. II. XVIII 317. XXIV 724. Luc.
de luctu 13 (hier auch die dabei gesprochenen 8
Worte). Mon. d. Inst. VIII 4. 5. Ann. d. Inst
XXXVI 1864 OP. Benndorf Vasenb. 1. Die
hierbei vorkommenden leidenschaftlichen Ausse-
rungen des Schmerzes: Zerkratzen der Wangen,
Schlagen auf die Brust, Zerreissen der Kleider!
werden oft erwahnt (Aeschyl. Cho. 24. Eur Hec
655; Hel. 1089. Plut. cons, ad ux. 4. Luc. de
luctu 12). Alles dies ist noch jetzt iiblich (Wachs -

muth a. O. 109). Auch dies soil Solon verboten
haben, Plat. Sol. 21. Cic. de leg. II 59. 64. Ein 4
knegerischer Gebrauch ist bei Horn. II. XXIII
13 das dreimalige Umfahren mit den Streitwa<*en,
ebenda 46. 135if. (vgl. Od. XXIV 68ff.) die Sitte,
das zum Zeichen der Trauer abgeschnittene Haar
auf den Toten zu legen. Die Prothesis durfte in
Athen nach solonischem Gesetz (Demosth. XLIII
62) nicht langer als einen Tag dauern, so dass
in der Kegel die Lciche am Tage nach dem Tode
ausgestellt, am folgenden beigesetzt wurde, Anti-
phon VI 34. Auch bei der gemeinsamen B. der 5(
Eeste der im Kriege Gefallenen dauerte sie cinen
vollen Tag, Thuc. II 34

, 1; mehr bei Bohde
Psyche 206, 3. Dass audi liingere Dauer vor-
kam, beweist wohl Platens Verbot leg. XII 959 a'
die Prothesis des Achilleus, Od. XXIV 68, dauert
17 Tage. Nur zu diesem Zwecke und fiir den
Transport im Auslande Gestorbener, die man nicht
verbrennen wollte, ist wohl in alterer Zeit auch
manchmal ein der Einbalsamierung (s. d.) ahn-
licbes Verfahren in Anwendung gekommen. Zweck

""

der Prothesis ist Ehrung des Toten, nicht Fest-
stellung des wirklichen (Platon a. O.) oder des
naturlichen (Poll. VIII 65. Photios s. xoodeois)
lodes. >iach Menand. ,-r. imS. Ill 2 fand sie in
Ihum (der Name hermit freilich auf Conjeetur)
nachts statt.

;

s

Auf die Prothesis folgt das Leichenbegangnis,
ey.qnoQa. Dass vor demselben ein Opfertier ge-

schlachtet wurde, bezeichnet Ps.-Platon Minos 315 c
als Sitte vergangener Zeiten, mit der man das
am Tage vor der B. stattfindende Totemnahl des
Patroklos (Horn. II. XXIII 29if.) vergleichen kann.
Ob das solonische Verbot des fiovv hayfeiv sich
hierauf oder auf Opfer am Grabe bezog, ist nicht
zu entscheiden. Vielleicht auf beides, und war
die Sitte ebenso wenig fest wie in homerischer
Zeit, wo das naturlich mit Opfer verbundene Lei-
chenmahl, bei dem das Blut der Opfertiere um
den Leichnam fliesst, bald vor (a. O.) bald nach
der B. (II. XXIV 801) gefeiert wird.

Die ix<poed findet bei Homer (II. XXIII 154.
217. 226) abends statt, so dass der Scheiterhaufen
die Nacht hindurch brennt. Dagegen schrieb
Solon (Dem. XLIH 62) vor, dass sie in der Morgen-
dammerung stattfinden sollte; so auch Plat. leg.
XII 960 a. Anth. Pal. VII 517, 1; Heraclides alleg.
Horn. 68 bezeichnet als alte Sitte das exxo/tiiCeiv

!0am fruhen Morgen, aber doch nach Sonnenauf-
gang. Ein Begrabnis in dunkler Nacht gait nach
Eurip. Tro. 446 fiir schimpflich. Wenn aber De-
metrios von Phaleron die ex<popd vor Tagesan-
bruch von neuein einscharfte, so geht daraus her-
vor, dass die solonische Vorschrift nicht mehr
beachtet wurde.

Der Tote war bei der ex<poQa gekleidet und
geschmiickt wie bei der Ausstellung. Die Zahl der
Gewander war durch Solon (Plut. Sol. 21) auf drei

0 beschrankt, was durch die Inschrift von Iulis auf
Keos (Dittenberger Syll. 468) erlautert wird:
Unterlage, Kleid und Decke; hier ist auch be-
stimmt, dass alle drei nicht fiber 100 Drachmen
wert sein sollen. Wenn auf Dipylonvasen (Mon.
d. Inst. IX 39. Ann. d. Inst. 1872, 145) der Tote
nackt erscheint, so ist daraus nicht auf die da-
malige Sitte zu schliessen; denn auch die be-
gleitenden Frauen sind nackt gemalt, was sicher
nicht dem Leben entnommen ist, Nach dem Ge-

) setz von Iulis musste der Tote bedeckt sein. Der
Transport fand, wenigstens in alterer Zeit, auch
zu Wagen statt; so steht auf den Dipylonvasen
Mon. IX 39. Ath. Mitt. XVIII 1893, 101 die
Kline auf einem vierradrigen Karren unter einem
Baldachin. Auf der letztgenannten Vase ist der
Wagen so gross, dass noch mehrere Personen dar-
auf Platz haben: der Transport ist hier eine Fort-
setzung der Prothesis. Auf einem Wagen liegt
der Tote auch auf der schwarzfig. Vase°Micali

1 Monum. 96, 1. Spater ist immer nur vom Tragen
(exyegstv, ey.yoQa) die Rede. Dies geschah auf
der xlivr) (Plat. leg. XII 947 c. Inschr. von Iulis
14; xhvxfo Anth. Pal. VII 634, 1) entweder durch
Leichentrager (vey.QocpoQoi Plut. Cat. 9. Poll. VII
195) oder durch die Angehorigen oder, als be-
sondere Auszeichnung, durch ausgewahlte Jiing-
linge (Plut. Timol. 39; vgl. Plat. leg. XII 947 c.

Philostr. v. soph. II 1, 15) oder solehe. die den
^ erstorbenen besonders zu ehren Anlass hatten,
Luc Demon. 67. Die Begleiter ritterlichen Stan-
des folgten in der Dipvlonzeit auch zu Wagen
und in voller Bustung, Mon. d. Inst. IX 39. Spater
gingen sie zu Fuss; und zwar bestimmte Solon,
dass die Manner vor, die Frauen hinter der Leiche
gehen (so auch Plat. leg. XII 947 c. d) und dass
von Frauen unter 60 Jahren nur die ivro; dvts-

yiiadwv folgen sollten; doch wurde wenigstens
letzteres spater nicht strenge beobachtet, Lys.
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I 8. Ter. Andr. 117. Den Leiehenzug des Patro-
klos bildeten die Myrmidonen in Kriegsrustung,
zu Wagen und zu Fuss (II. XXIII 128 ff.), und so

mag es im Kriege auch spater noch geschehen sein.

Den Zug der nach Hause gebrachten Beste der
im Auslande gefallenen und verbrannten Athener
leschreibt Thuk. II 34: es ist der gewOhnliche
Leiehenzug im grossen, bei dem die Eeste der
Gefallenen je einer Phyle in einem grossen Sarge
gefahren werden. Das solonische Verbot iiber-

triebener Schmerzensausserungen bezog sich selbst-

verstandlich auch und hauptsachlich auf die ix-

<pogd, vgl. auch Plat. leg. XII 960 a; doch waren
laute Klagen nicht ausgeschlossen (Thuk. II 34, 2)

;

dagegen schrieb das Gesetz von Iulis (Z. 10) vor,

dass der Tote oicoxjj hinausgetragen werden sollte.

Gemietete &Qr)vq>8ol beiderlei Geschlechts, und
zwar Karier, bezeugen Plat. leg. VII 800 e m. d.

SchoL Hesych. s. Kaglvai. Nach Menand. bei Ath.
IV 175 a und Poll. IV 75 kann verniutet werden,
dass sie ihre Klagelieder mit FlOtenbegleitung
vortrugen. Klageweiber sind noch jetzt iiblich,

Wachsmuth a. O. 113. Den gewaltsamen Todes
Gestorbenen wurde ein Speer als Symbol der Blut-
rache vorgetragen. [Demosth.] XLVII 69. Poll.

VIII 65. Lexikogr. s. ixsveyxsTv Soqv.

Die Leiche wurde nun entweder unverbrannt
beigesetzt, oder verbrannt, dann aber die Asche
begraben, ein deutlicher Beweis, dass das Be-
graben der unverbrannten Leiche die altcre Sitte

ist. Bei Homer herrscht ausschliesslich die Sitte

der Verbrennung;-es ist unmoglich, dies auf Grand
von II. VIII 334 aus dem Wunsche zu erkliiren,

die Beste der in der Fremde Gestorbenen in die

Heimat zu bringen. Obige Stelle verstosst gegen
die sonstige homerische Anschauung und wurde
deshalb von Aristarch beanstandet (Schol. z. d.

St., zu IV 174 und zu Od. Ill 109). - Bei den
Troern fallt dieser Grund ganz fort, aber auch
hei den Griechen ist sonst eine solche Absicht <

nicht vorhandeu, II. IV 174. VI 418. VII 428;
Od. Ill 109. XII 10. XXIV 76; vgl. Eohde
Psyche 28. Vielmehr muss zu der Zeit und in

den Gegenden, wo die homerischen Gedichte ent-

standen, d. h. an der kleinasiatischen Kiiste, das
Verbrennen die durchaus vorherrschende Sitte ge-

wesen sein. Dies wird bestatigt durch die von
W. E. Paton Journ. of hellen. st. VIII 1887,
66ff. beschriebene Nekropole zwischen Myndos und
Halikarnass, mit Vasen geometrischen Stils, aus

!

der Zeit vor der dorischen Wanderung. Vgl.

Diimmler Ath. Mitt. XIII 1888, 273ff. Helbig
Sur la ntoopole de"couverte pres d'Assarlik en
Carie, Me"m. de l'ac. des inscr. XXXV. Die Toten
sind bier durchaus verbrannt, die Asche beige-

setzt teils in mit Tbonplatten ausgelegten, mit
einem grossen runden Stein bedeckten flachen

Gruben (,Ostotheken'), teils in Grabern, die gross
genug sind, einen unverbrannten Leichnam auf-

zunehmen , teils endlich in aus Steinen aufge- (

bauten und mit einem Tumulus bedeckten, durch
einen Gang (,Dromos') zuganglichen Kammern;
und zwar waren innerhalb dieser letzteren die

Knochen entweder in einer auf dem Boden, bis-

weilen in einem Thonsarkophag stehenden Urne,
oder in Grabern im Boden der Kammer bei-

gesetzt. Auch in den Grabern und Ostotheken
waren die Gebeine bisweilen in Urnen enthalten.

Hier sind die den italischen tombe a pozzo ver-

gleichbaren, nur fiir verbrannte Leichen verwend-
baren .Ostotheken' die jiingere Form, wahrend
die Graber, die Kammern und die Thonsarkophage
an den Beisetzungsritus der mykenischen Zeit an-
kniipfen.

Doch herrschte auch in homerischer Zeit in

Kleinasien die Verbrennungssitte wohl nicht aus-

schliesslich. In der kleinen Ilias (Kinkel Epic.

) Graec. frg. I 40, 3) wird das Begraben der unver-
brannten Leiche als minder ehrenvoll betrachtet:
die homerischen Dichter schrieben der Heroenzeit
die vornehmere Bestattungsweise zu. Im eigent-

lichen Griechenland tritt die Sitte der Vcrbren-
nung erst spater auf und ist nie vorherrschend
gewesen. Der Volksglaube erkannte hier in un-
verbrannten Leichen die Eeste des Pelops (Pans. V
13, 4), Theseus (Plut, Thes. 36) Protesilaos (Herod.
XI 120), Orestes (Herod. I 68), der Ariadne (Paus.

) II 23, 8); vgl. auch Ap. Ehod. IV 480. 1530—34.
In der historischen Zeit ist dann das Begraben
durchaus vorherrschend. Als allgemein griechische
Sitte bezeichnet es Herodot IV 190; fur Attika
und Megaris Plut. Sol. 10; fiir Attika die Ko-
miker: Pherecr. bei Poll. X 150. Aristoph. Lys.
600; Vesp. 1365; auch Cic. de leg. II 63 (nach
dem die Sitte auf Kekrops zuruckgefuhrt wurde);
fiir Sparta Plut. Lvc, 27; fiir Sikyon Paus. II

7, 2. Ferner Diog. Laort. I 48. VI 31. Ael. v. h.

IV 14. VII 19. Petron. 111. Phlegon mirab. 1.

Apul. met. IV 18. X 12. Ganz vereinzelt bezeichnet
Lucian de luct. 21 das Verbrennen als speciell grie-

chische Sitte : er selbst setzt Hermot. 78 : dial. mort.
6, 4 die Sitte der Beisetzung voraus. Nach Diog.
Laert.V 70 erscheint um 250 v. Chr. das Verbrennen
als das Ubliche. Daneben aber war freilich jeder-

zeit das Verbrennen gleichberechtigte Sitte. Und
zwar scheint man es in einigen Fallen aus be-
sonderen Griinden vorgezogen zu haben; nament-

• lich wenn es sich darum handelte, die Eeste
fern von der Heimat Gestorbener zu transpor-

tieren; so schon Horn. II. VII 334f.; so verhalt
es sich Isae. IV 19. Thuk. VI 71. Plut. Philop.

21; Phoc. 37, vielleicht auch Archil, bei Plut. d.

aud. poet. 6; auch die angebliche Verbrennung des
Solon (Plut. Sol. 32) hat einen besonderen Grund.
Dagegen bei Plat. Phaed. 115e. Chrysipp. bei
Athen. IV 159 b. Diog. Laert, V 70. Plut. Timol.

39. Ter. Andr. 129. Lucian. de luctu 18. Anth.
Pal. VII 517, 3 wird ohne derartige Riicksichten

das Verbrennen als ubliche B.s-Weise betrachtet.

Auch bei Thuk. VI 52, 3 ist das Verbrennen nicht
durch die Menge der Toten zu erklaren, da es

sich nicht um Massenverbrennungen handelt.

Damit stimmen die Graberfunde. In der alte-

sten Graberschicht nach der mykenischen, den
sogenannten Dipylongrabern , welche der Ent-
stehung der homerischen Gedichte etwa gleich-

zeitig sind, erscheint die Verbrennung nur aus-

nahmsweise. In dem Ath. Mitt. XVLTI 1893,
73ff. besprochenen Friedhof am Dipylon fand sich

unter 19 Grabern dieser Periode nur eines mit
einer bronzenen Aschenurne; das Grab selbst war
in der Form von den Beisetzungsgrabern nicht

verschieden. Der Verbrannte war vielleicht in der

Feme gestorben. Auch in Eleusis zeigten die

Graber dieser Schicht vorwiegend Beisetzung, nur
zweimal Verbrennung (Rrp. dn%, 1889, 171—187).
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in anderen Fallen handelt es sich urn nachtrag-
liche Verbrennung bei Wiederbenutzung des Gra-
bes; s. hieriiber Athen. Mitt. XVin 149. In
demselben Priedbofe beim Dipylon entbielten von
186 jiingeren Griibern, aus dem 6.-4. Jhdt 133
unverbrannte Leichen, 53 Asche; vgl. fur Attika
auch Ross Arch. Aufs. I 23. Auch in Myrina
(2 —1. Jhdt v. Chr.) war die Verbrennung weit
seltener als die Beisetzung; ebenso in der nament-

!

lich aus dem 6. Jhdt. t. Chr. stammenden Nekro-
pole von Megara Hyblaia, wo sich die Beerdigten
zu den \erbrannten etwa wie 4 zu 1 verhalten.
In der von P. Orsi Not. d. sc. 1893, 445ff be-

I T
r
i
e
l°

n
^
n NekroPol° oei Syrakus, die bis ins

5. Jhdt. herabreicht, kommen auf 122 Begrabene
nur 4 sicher Verbrannte. Sonstige Funde von
Aschenurnen Eoss Arch. Aufs. I 24—33 62 63

Welche Vorstellungen die Griechen mit deni
Verbrennen der Leichen im Unterschied von der 2
alteren Sitte des Begrabens verbandeu, entzieht
sich unserer Kenntnis. Von der Auffassung, als
sei das Verbrennen ein Opfer an die Gottheit

! .

Grimm Kl. Schr. II 216. 220), findet sich
bei ihnen kerne Spur. Und auch dafur, dass man
geglaubt habe; durch die Verbrennung die Seele
schneller ganzlich in den Hades zu bannen (Rohde
Psyche 26ff.), fehlt jeder Beweis. Zwar wird dies

ti vVttt
ng der Verbre™u"g betrachtet (z. B

II. Ail II 75), aber nicht im Unterschied vom 3(
Hegraben, sondern nur deshalb, weil bei Homer
von diesem nie die Rede ist. Das ganze spatere
Grieehentum kennt in Betreff des Zustandes der
Seele kemen Unterschied zwischen beiden B s-Arten
Dass die Sitte der Verbrennung aus Asien zu
den Griechen kam, ist wohl kaum zu bezweifeln

ISach allgemeiner Sitte der historischen Zeit
wurden die Leichen oder die Gebeine vor den
Iboren begraben. Die aus Sparta (Pint. Lvc

auch nach 'Parent (Polvb. VIII 30 6) mit-
genommene Sitte des Begrabens in der Stadt gait
als eine Besonderheit und wurde fur Tarent durchem Orakel motiviert, Ebenso die Hcroengraber
auf dem Markte und im Eathause von Meo-ara
(Jt"aus. I 43, 3) aus vordorischer Zeit. Auch in
Mykene befanden sich die Konigsgraber auf dor
ifurg. Auf eme solche alte Sitte geht wohl auch
die Nachricht bei Ps,Platon Minos 315 d, dass
man in Athen in alter Zeit die Toten im Hause

mI^HMSSS, 2

b

94.

hierfiber mmmlCr Athen " !

Die unverbrannte Leiche in einen Sarg zu
legen, war kemeswegs allgemein und am wenig-
sten m altcrer Zeit iiblieh. In Dipylongrabern

(Ath. Mitt, XVIII 1893, 151), und auch die Dar-
steliung der cx<f0gd auf Dipylonvasen (s. o. S 336)wo der Tote frei auf der Kline liegt, spricht da-
gegen. Doch waren auch Sarge sehr fruh ublich •

? QQof
9

T
Seh

?
n in der mykenischen Periode (o. 6

»• MJ). In den jiingeren Grabem (6.-4, Jhdt )der ^ekropole beim Dipylon lagen in den Erd-
schachtgrabern die Leichen in Holzsiirgen, seltener
in btemsarkophagen, Kinder vielfach in Thon-
amphoren: Ath. Mitt. XVIII 186, wo auch die
Aachnchten iiber friihere Funde von Holzsargen
in Attika zusammengestellt sind. Holz- und Stein-
sarge, oder auch ein bettartiges Unterlager in

der Not. d. sc. 1893, 445ff. beschriebenen Nekro-
pole bei Syrakus. Reich sculpierte Holzsarge in
der Knm: Ant. du Bosph. Oimm. Taf. 81—84
Emsenkung eines Sarges auf einer schwarzfitrurieen
Vase Mon. d. Inst. VIII 4, auch bei Baumeister
Denkm. I 306. Wo man ohne Sarg beerdigte
stellte man wohl in der Grube selbst einen durch
Bretter oder Steinplatten abgedeckten Hohlraum
her so dass die Erde nicht unmittelbar auf der

"Vvttt^ S°
J
in d? DiPyl0D^abern, Ath. Mitt.

XVIII 150 und, viol spater, in Myrina: Pottier-
Reinach Myrina 61ff. Bei Syrakus findet sich
regelmassig ein solcher Hohlraum, in dem auch
die Sarge stehen. Dasselbe erreichte man, indem
man die Leiche auf cine Unterlage von Ziegeln
legte und durch dachformig an einander gelehnte
Ziegel einen Hohlraum bildete, wie dies beim
Dipylon namentlich seit dem 4. Jhdt v Chr
geschah: Ath. Mitt. XVIII 184. Abbildung bei

JStackelberg Griiber der Hellenen Taf VII da-
nach beiDurm Baukunst der Griecheni 243 In
Grabkammern legte man die Leichen ohne Sarsr
auf stemerne Betten, Plat. leg. XII 947d und
viel spater Phlegon mirab. 1. Xen. Eph III 7 4
Dies bestatigen audi die Funde. Die steinernen
rJetten (meistens drei als Triclinium angeordnet)
zeigen mehrfach eine die Stelle des Kopfkissens
vertretende Erhohung. Eoss Arch. Aufs I 52-
vgl auch 42 62. Heuzey-Daumet Mission
de Mace<doine, Teite 226ff. 246ff. Sehr verbreitet
war diese Art der Beisetzung in Etrurien. Doch
stellte man auch Sarkophage in Grabkammern
aut; das bekanntestc Beispiel ist das grosse Grab
imt den schonen

, jetzt in Constantinopel beflnd-
lichen Sarkophagen bei Sidon: Ha nidi -Bey etReinach Ntfcrop. roy. a Sidon. Fiir Etrurien
vgl. Dennis Cities and cemet. of Etr 12 328
Martha Art etr. 195f. Die Sitte, den Toten,'
wie bei der Prothesis, so auch im Grabe auf Laub

10 zu betten, bezcugt fiir Sparta Plut. Lvc. 27 fiir
die Pythagoraeer Plin. n. h. XXXV 160 (myrti
et o/eae et populi nigrae foliis); sie wird bestatigt
durch Graberfunde: Ross Arch Aufs I 31 (01
zweige). Ath. Mitt. XVIII 184 (Weinreben). Dochkam es auch vor, dass man ihn auf Kissen bettcte,
Ross a. O. 187.

_

Der Ursprung dieser vcrschiedenen Arten der
Beisetzung ist noch nicht genugend aufgeklart : doch
sind wahrscheinlich die Grabkammern (Busolt

0 Gnech. Gesch. 1 67ff.) und die Siirge orientalischen
Ursprunges. Im Grabe des Kvros in Persepolis
stand in der Grabkammer der Sarg auf einer
Kline (Arrian. anab. VI 29, 4ff.). Weiteres hie-
ruber s. u. Griiber.

Cber den Vorgang der Verbrennung finden wir
Ausfuhrhehes nur bei Homer. Die Verbrenntme
des Patroklos (II. XXIII 38ff.) ist eine besonders
grossartige, doch wird der gewohnliche Hergan^m kleinerem Massstabe wesentlich derselbe gewesen

) sem Em gewaltiger Scheiterhaufen von 100 Fuss
im Quadrat wird aufgeschichtet, auf ihn das Bett
(171) mit der Leiche gestellt, Viele Schafe und
Kinder werden vor demselben geschlachtet (so
auch bei der Verbrennung des Achilleus, Od. XXIV
65) d. h. dem Toten geopfert, der mit ihrem Fett
bedeckt wird (urn besser zu brennen); die abge-
hauteten Leiber werden urn ihn gelegt. Ebenso
die Leichen der zwolf gefangenen Troer, die Achil-

341 Bestattung Bestattung 342

leus vor dem Scheiterhaufen totet. Bei Homer
erscheint dies als Eache (yokco&eis 23), ist aber
ohne Zweifel als Menschenopfer zu fassen, welches
der Dichter missbilligt (xaxa 8s <pQeol fir/dero

sQya 176). Opfer sind wohl auch die an das
Lager gelehnten Kriige mit Honig und 01 (vgl.

Od. XXIV 67f.). Dagegen sind die vier Pferde
und die zwei Hunde, die getotet und mit ver-

brannt werden, als Beigaben zu fassen, als Besitz

des Toten, der ihm in das Jenseits folgen soil.

So werden mit Eetion (H. VI 418) und Elpenor
(Od. XII 13) ihre Riistungen verbrannt. Dann
wird, am Abend, der Scheiterhaufen angeziindet

und brennt die Nacht hindurch, wahrend Achilleus
unter Anrufung der yvxrj des Toten, also als

Opfer an dieselbe, Wein auf die Erde giesst. Am
Morgen wird dann die Asche mit Wein gelOscht
(Darstellungen bei Baumeister Denkm. I 307.

308), die Gebeine des Patroklos gesammelt und,
in Fett gehiillt, in ein goldenes Gefass gethan,
welches, in ein Leintuch gehiillt, im Zeit des Achil-

leus aufbewahrt wird. Beigesetzt, unter einem
grossen Grabhiigel, werden sie erst nach dem Tode
des Achilleus, in einem goldenen d/n(pt<poQsve, der

in Wein und 01 die Gebeine beider Freunde ent-

halt. Auf der Brandstelle wird ein Grabhiigel

{ofjfia) errichtet. Zu beachten ist hierbei, dass

sofortige Beerdigung fiir die Ruhe der Seele nicht
erforderlich, sondern dieser durch die Verbrennung
Geniige geschehen ist, im Gegensatz zu der romi-
schen Anschauung, in der die Nachwirkung der
alteren Sitte des Begrabens viel starker hervortritt.

Fiir die spatere Zeit kOnnen wir das Verfahren
beim Verbrennen nur aus den in den Grabem
erhaltenen Spuren erschliesen ; namentlich ist lehr-

reich die Nekropole beim Dipylon. Die Verbren-
nung fand auf zweierlei Art statt: entweder im
Grabe selbst oder ausserhalb desselben; nur in

letzterem Falle wurden die Knochen in eine Urne
gesammelt, in ersterem blieben sie in ihrer natiir-

lichen Lage. Bei Verbrennung im Grabe wurde
im Grunde desselben, in der Langenrichtung, eine

etwa 10 cm. breite Einne, zur Luftzufiihrung ge-

graben. Der Tote wurde auf Weinreben gebettet.

Wahrend des Brandes spendete man mit Tellern,

die dann in das Grab geworfen wurden. Diese
Art Griiber reichen in Athen vom 6. bis ins 4.

Jhdt. Sie sind besonders haufig in Attika, ein-

schliesslieh Eretria, selten in Tanagra; in Myrina
kommen sie gar nicht , in Megara Hyblaia ein-

.

mal vor (Ath. Mitt. XVIII 157ff.). Fiir Ver-

brennung ausserhalb des Grabes muss bei jeder

grfisseren Begratnisstatte ein besonderer Brand-
platz gewesen sein , wie er beim Dipylon in der

That festgestellt worden ist. Restc von Tellern

(ausserdem Lampen) beweisen auch hier die Dar-
bringung von Trankopfern (Ath. Mitt. XVIII 158).

Die Knochen des Toten wurden dann, in Leinen
gehiillt (Ath. Mitt. XVIII 185), in einem Gefass
beigesetzt (s. Aschenurnen). Gewissermassen in «

der Mitte zwischen beiden Arten der Verbrennung
steht das Massengrab {Tiokvavboiov) der Marathon-
kampfer (Stais Ath. Mitt. XVIII 46): auf einer

runden Flache von etwa 60 m. Durchmesser wurde
eine Art Fussboden hergestellt, auf diesem die

Leichen verbrannt und iiber den Resten ein grosser

Hiigel aufgeschuttet.

Nicht genugend aufgeklart sind die nament-

lich in Megara Hyblaia constatierten Beispiele

teilweiser Verbrennung. Man fand dort in einem
Grabe drei unverbrannte Leichen und einen ver-

brannten Kopf, in einem anderen fiinf unverbrannte
Kinderleichen und den verbrannten Kopf eines

Erwachsenen, in einem dritten ein Skelett und
zwei Schadel, Orsi Mon. ant. dei Lincei I 774.
Bei Syrakus fand man in zwei Grabem nur den
unverbrannten Schadel, Not. d. Sc. 1893, 449.
Umgekehrt fand man in Myrina mehrfach unver-
brannte Leichen ohne Kopf, Pottier-Reinach
Necrop. de Myrina 75. S. hieriiber Orsi Not.
d. Sc. 1893, 481, 2, welcher annimmt, dass es

sich hier um in der Fiemde Gestorbene handelt,
deren Kopf in die Heimat gebracht und dort ver-

brannt oder unverbrannt beigesetzt wurde. Uber
teilweise (rituelle) Verbrennung nordischer Volker
s. Sack en Grabfeld von Hallstatt 13—17. Ols-
hausen Ztschr. f. Ethnol. 1892 (163)ff.

Die Sitte, dem Toten eine Miinze (Obolos) als

Fahrgeld fiir den Charon mitzugeben, lasst sich
fiir alte Zeit nicht belegen. Die erste Erwah-
nung des Fahrgeldes ist bei Aristoph. ran. 139.
270; ofter bei Spateren: Luc. de luctii 10; dial,

mort. 1, 3. 11, 4. 22, 2. Nach Strabo VIII 373
waT es in Hermione nicht ublich, weil man dort
einen directen Weg in den Hades zu haben glaubte.

Auch die Graberfunde haben fiir iiltere Zeit kein
Beispiel ergeben, in den Nekropolen beim Dipy-
lon, bei Syrakus und in Megara Hyblaia kommt
der Obolos nicht vor (Ath. Mitt. XVIII 187);
haufig dagegen (aber nicht in alien Grabem) in

der viel jiingeren von Myrina, wo er sich in mehre-
ren Fallen zwischen den Zahnen fand (Pottier
et Reinach Necrop. de Myrina 106, 3). Funde
in Attika und Aigina (auch in Aschenurnen)

:

Ross Arch. Aufs. 1 29. 30. 32. Ileaxzixd 1884,
20. Die sonst ansprechende Vermutung von E.
Rohde (Psyche 23, 3. 281, 3), dass der Obolos
ein Symbol der friiher iiblichen Mitgabe (Ver-

brennung) der ganzen beweglichen Habe (xreQea

xTSQet(eir) sei, wird durch obige Thatsachen nicht

begiinstigt, und es ist wohl wahrscheinlicher, dass

er wirklich und von Anfang an dem Charon gait,

einer Gestalt, die ihr Dasein der Phantasie eines

epischen Dichters verdankt — sie kommt zuerst

in der Minyas vor — , aber bald in die popularen
Vorstellungen von der Unterwelt iibergegangen

ist. Ahnlich verhalt es sich mit dem Gebrauch,
dem Toten einen Honigkuchen, ftehroviTa, mit-

zugeben, um den Kerberos zu besanftigen. Arist.

Lysistr. 6^1 m. d. Schol.; vgl. Nub. 507. Verg.
Aen. VI 420. Apul. met. VI 19. Rohde Psyche
280. 1. Die Miinze gab man dem Toten in den

Mund, wohl nur deshalb, weil man auch im Leben
haufig kleines Geld im Munde trug. Aristoph.

vesp. 609; av. 503; eccl. 818; frg. 111. 144 D.
Theophr. char. 6. Noch jetzt ist in Griechen-

land stellenweise die Mitgabe der Miinze ublich,

Wachsmuth a. O. 117.

Die Sitte, den Toten allerlei Gerat mit in

das Grab zu geben, tritt seit frnhester Zeit auf.

Von den mykenischen Grabem war schon oben
die Rede. In den homerischen Gedichten mag
man Spuren ahnlicher Sitte in dem Mitverbrennen
von Haustieren erkennen; dass der beigesetzten

Asche irgend etwas mitgegeben ware, wird nirgends
gesagt. wenn gleicb es nahe liegt zu denken,
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dass mit dem Aschenkrug der in ihrer Etistung
verbrannten auch die nicht vbllig zerstorten Eeste
der Etistung begraben worden seien. Dagegen
findet sich in der nachstaltesten Grabergruppe,
den attischen sog. Dipylongrabern (8. Jhdt.), und
«benso in der etwa gleichzeitigen Nekropole zwi-
schen Myndos und Halikarnass (Journ. of hell,
stud. VIII 66) obige Sitte noch in voller Blute.
Waffen wurden damals noch dem Toten mitgegeben
•{Ath. Mitt. XVin 1893, 107f.), was spater nicht

'

mehr ublich war; vor allem aber zum Essen und
Tnnken dienendes Thongeschirr; seltener, nicht
nur bei Kindern, ganz klein (a. 0. 115. 117),
fifter in der dem wirklichen Gebrauch entsprechen-
den Griisse; bisweilen auch rohe Kochtflpfe, regel-
massig aber feines bemaltes Tafelgerat: Ampho-
ren, Krateren, Kannen, Napfe, Schalen und Becher;
auch Speisereste hat man in diesen Gefassen ge-
funden (a. 0. 132); ferner Olflaschchen und
Salbenbuchsen. Prauen gab man auch wohl ein 2
Schmuckkastchen oder Spinnwirtel mit, Kindern
kleine thfinerne Tierflguren als Spielzeug. Kleine
Getterbilder aus Thon wurden, wie schon in My-
kene, auch in spateren Grabern gefunden Boeh-
lau Arch. Jahrb. HI 1888, 342ff. Orsi Mon. dei
Lincei I 777. Ebenso andere Thonflguren genre-
hafter Art, von denen die bekanntesten die in
Tanagra gefundenen sind. Endlich ist neuer-
dmgs auch die eigentfimliche Sitte constatiert
worden, dem Toten eine Hydria mit Badewasser

:

{XovTQCHpoQos
, s. d.) mit ins Grab zu geben. Spa-

ter stellte man dies Gefass als Denkmal auf das
Grab unverheiratetGestorbener; dass auch die altere
Sitte der Mitgabe des (dann als Hochzeitsbad ge-
dachten) Bades auf diese beschrankt war, ist nicht
zu erweisen, aber wahrscheinlich. Alle dem lie<»-t

die Vorstellung zu Grande, dass der Tote im
Grabe fortlebt und man seinen Aufenthalt mit
dem zum Leben Notigen ausrusten will.

Die Sitte der Beigaben ist dann aber in Attika A
fruhzeitig sehr beschrankt und vereinfaeht worden,
in den aus dem 6.-4. Jhdt. stammenden jungeren
Grabern der Nekropole beim Dipylon sind die Bei-
gaben viel einformiger: eine Veriinderung, die man
mit den den Begriibmsluxus beschrankenden Ge-
setzen Solons in Verbindung gebracht hat. Nament-
lich die Graber der Manner sind arm an Bei-
gaben: es findet sich nur bisweilen das Schab-
eisen (Stlengis). Dagegen war es in dieser Zeit
ublich, den Frauen allerlei zur Toilette gehorige
Gegenstande mitzugeben: Spiegel, Schmuckkast-
chen, Btichsen mit Schminke und Farbenstifte,
Salbenflaschchen (Alabastra) mit Loffelchen und
andere kleine Gefasse. Kindern gab man Spiel-
zeug mit: Thonfigiirchen, kleine Glasgefasse, Glas-
perlen u. dgl. Dazu kamen, in alien diesen Grabern,
zuweilen in betrachtlicher Zahl, die Lekythen
und Alabastren, Ton denen erstere zur Aufnahme
wohlriechenden 01s bei der Prothesis, letztere
zum Salben der Leiche gedient hatten und dann (

dem Toten mit ins Grabe gegeben wurden (Ath.
Mitt. XVIII 189ff.). Dagegen hat sich an anderen
Orten die Sitte, ausser der Stlengis der Manner
und den Toilettengcgenstanden der Frauen auch
lischgerat (zum Teil in kleinen Dimensionen)
in das Grab zu legen. langer gehalten; so in
Myrina bis ins 2.— 1. Jhdt. v. Chr. (Pottier etEemach Myrina 105). Weiterhin kam dann

die Sitte der Beigaben ganz ab; am langsten
bheb es iiblich, dem Toten eine Lampe mitzu-
geben. Die Beigaben wurden meist in den Sarg
oder die eigentliche Grabhohlung gelegt, nament-
lich in Athen, wahrend in Tanagra und Myrina
sie auch ausserhalb letzterer zum Vorschein kamen;
in Myrina war es iiblich, die Beigaben vorher zu
zerbrechen (Pottier et Eeinach 102). fiber
alles dies s. Ath. Mitt. XVIII 141ff. 189ff. trber

) die reich mit Beigaben ausgestatteten Graber in
Italien s. Graber.

Die Angabe Plutarchs (Sol. 10), dass die Me-
garer ihre Toten nach Osten, die Attiker nach
Westen gewandt beisetzten (so fiber die Attiker
auch Aelian. v. h. V 14; Diog. Laert. I 48 von
derselben Sache redend sagt, wohl irrtumlich,
das Gegenteil) wird durch die Graberfunde nicht
bestatigt; ebenso wenig aber auch die zweifelnd
ausgesprochene Angabe von Boss (Arch. Aufs.
I 22), dass in Attika die Lage des Kopfes am
Westende bevorzugt worden sei (was obigem wider-
sprechen wfirde). Vielmehr sind die Graber in
Attika ohne Unterschied nach alien Eichtungen
onentiert. Auch in anderen Nekropolen, z. B
in Myrina (Pottier et Eeinach Myrina 71),
herrscht keinerlei Orientierung vor. Eine Aus-
nahme bildet Syrakus (Not. d. Sc. 1893, 449),
wo die Leichen mit wenig Ausnahmen mit dem
Kopf am Ostende liegen.

0 Opfer am Grabe fanden, wie in mykenischer Zeit
(0. S. 333), so auch spater statt. Auf solche bezieht
man die in Grabern der Dipylonperiode gefun-
denen Tier- (auch Binds-) knochen , Ath. Mitt
XVIII 1893, 13. 147, 2. Es scheint, dass in
Athen m alterer Zeit ein Stier das fibliche Opfer-
tier war, dies aber von Solon verboten wurde
(Plut. Sol. 21); dagegen verordnet das Gesetz von
lulls (Dittenberger Syll. 468, 12), man solle
111 dieser Beziehung der Sitte der Vater folgen.

) Tierknochen, auch Horner von Stieren oder Kiihen,
in Grabern bei Syrakus (nicht nach dem 5. Jhdt

)

Not d. Sc. 1893, 475 nr. 102. 103; in spateren
Grabern (2.— 1. Jhdt. v. Chr.): Pottier et Eei-
nach Ne'cropole de Myrina 74.

Den Schluss der B. bildet das Leichenmahl.
Bei den Fiirsteu der homerischen Zeit ist es ein
grosses Gastmahl, bei dem das Volk, d. h der
Adel, bewirtet wird. II. XXIV 803; Od. Ill 309.
Bei der B. des Patroklos findet es vor der Ver-

Dbrennung und in Gegenwart des Toten statt, II.
XXIII 29. Spater und in gewbhnlichen Verhalt-
nissen feiern die Verwandten im Hause des nach-
sten Angehorigen das xeQibeixvov (Demosth. XVIII
288. Aen. tact. 10, 5. Athen. VU 290 c. Stob.
flor. CXXIV 34. Heracl. pol. 30. Poll. VIII 66).
bei dem des Toten lobend gedacht wird, Cic de
leg. II 63. Zenob. V 28. Nach Cic. a. 0. war
man bei diesem Mahle bekranzt. Es wird noch
jetzt unter dem Narnen 7iam7oqia in manchen

> Teilen Griechenlands am Abend des B.s-Tages
gefeiert. Wachsmuth a. 0. 121.

Die heroische Sitte, der B. Kanipfspiele folgen
zu lassen (II. XXIII 257 unmittelbar nach dem
Sammeln der Knochen). scheint im 3. Jhdt. wieder
aufgekommen zu sein. Sauppe Gott. Nachr
1864, 199ff.

Nach der B. wurde das Haus und die Bewohner
durch Waschung von der Befleckung durch den
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Toten gereinigt, Schol. Aristoph. nub. 838. Gesetz
von Iulis Dittenberger Syll. 468, 14. Sach-
verstandige fur die Eeinigungsgebrauche waren die

syxvTQtoxQiai, Ps.-Plat. Minos 315 c m. d. Schol.

Schol. Aristoph. vesp. 289. Totenopfer (s. d.) wur-
den am dritten und neunten Tage (zQha xai

evara Isae. II 37) am Grabe dargebracht. Die
Trauer hatte an verschiedenen Orten verschiedene

Dauer, in Athen wurde sie am dreissigsten Tage
mit einem Opfer beendigt, Lys. I 14. Poll. I 66.

Hermann-Blfimner Griech. Privataltertumer

361ff. Becker-GollChariklesIII114ff. Eohde
Psyche 22ff. 200ff.

In Italien ist die altestc nachweisbare Sitte

die der Verbrennung. Die Italikcr tibten sie schon

in den Pfahlbauten (Terremare und Palafitte) Ober-

italiens; fur Latium ergiebt sie sich aus den ur-

alten Nekropolen am Albaner See (Helbig Italiker

in der Poebene 82, 4), flir Etrurien aus den sog.

Brunnengrabern (tombe a pozzo) von Tarquinii,

jetzt Corneto. Im Laufe des 8. Jhdts. tritt da-

neben die Sitte des Begrabens auf; sie ist in Etru-

rien vertreten durch die ,Schachtgraber' (tombe a
fossa, tombe a cassa). Doch dauerte auch die

altere Sitte fort. Beide Briiuche erscheinen neben

einander in den mit reichen Beigaben ausgestat-

teten Grabkammern (seit Ende des 6. Jhdts.). Das
Verbrennen (iberwiegt in Chiusi, Volterra, Perugia,

in der fur Vetulonia gehaltenen Nekropole bei

Colonna ; das Begraben iiberwiegt in Corneto (Tar-

quinii) und Orvieto (Volsinii). Undset Ann. d.

Inst. LVII 1885,. 5ff. Naheres s. unter Graber.
In Eom iiberwiegt das Begraben in einer ausge-

dehnten, bis gegen Ende des 6. Jhdts. herabreichen-

den Begrabnisstatte im Osten und Norden der

Stadt, deren Graber zum Teil unter dem servia-

nischen Wall liegen, also alter sind als dieser,

Lanciani Bull. comm. Ill 1875, 41. M. St.de

Eossi ebd. XIII 1885, 39 und Ann. d. Inst. LVII
1885, 295. Die unverbrannten Leichen finden

sich hier in Kastengrabern (arche a capanna),

Thonsargen und Grabkammern, Helbig Ann. d.

Inst. LVI 1884, 125ff. Die Ansicht, dass die

Verbreitung des Begrabens mit dem Vordringen

und der Herrschaft der Etrusker zusammenfalle,

von F. v. Duhn Bull, di paletn. ital. XVI 1890,

108 mehr angedeutet als ausfiihrlich begrfindet,

bestritten von Undset a. 0. 19ff., ist hier nicht

zu erortern (s. Etruria). InPicenum, in Umbrien,

in den Landern oskischer Zunge sind Brandgraber

altester Zeit (tombe a pozxo) bisher nicht gefun-

den worden. Spater war hier das Begraben herr-

schende Sitte, und erst "mit der Romanisierung

fand die Verbrennung Eingang. In Praeneste be-

grab man noch bis in die Kaiserzeit, CIL I p. 28.

Wie lange in Eom und Latium das Begraben sich

als vorherrschende Sitte erhalten hat, ist unbe-

kannt, da es an Grabern aus der entscheidenden

Zeit fehlt; eine jungere Nekropole auf dem Esqui-

lin, mit Verbrennung, scheint nicht fiber das 3. Jhdt.

hinauf zu reichen. Das Zwolftafelgesetz, Mitte des

5. Jhdts., beriicksichtigte beide B.s-Arten, Cic. de

leg. H 58. Nachher fiberwog immer mehr das

Verbrennen; es war eine Besonderheit, dass die

Cornelier an der alten Sitte festhielten, Sulla war

der erste dieses Geschlechts, der verbrannt wurde

(Cic. de leg. II 56. Plin. n. h. VII 187), wahrend

die Scipionen in ihrem Grabe an der Via Appia

alle in Sarkophagen beigesetzt waren, CIL I p. 11.

Seit den letzten Zeiten der Eepublik war das Ver-

brennen ganz allgemein; in Pompeii ist kein Grab
rCmischer Zeit mit unverbrannter Leiche gefunden
worden. Doch wurden Kinder, die noch keine Zahne
hatten, unverbrannt begraben, Plin. n. h. VII 22.

Iuv. 15, 140. Fulgent, de prisco serm. 7. Dies

scheint auch etruskische Sitte gewesen zu sein;

in einem Grabe bei Orvieto (Volsinii) fanden sicb

10 neben Aschenurnen unverbrannte Kinderknochen f

Not. d. sc. 1887, 61. Arme Leute wurden in

republicanischer Zeit unverbrannt in die vor der

Porta Esquilina gefundenen putieuli geworfen,

Lanciani Bull. com. HI 1875, 41. Varro de 1. 1.

V 25. Pest. 217b 8; epit. 216, 6. Hor. sat. I

8, 10 mit Schol. Spater wird dann wieder die

Beisetzung in Sarkophagen (s. d.) iiblich; sie ist

selten im 1. Jhdt. n. Chr. (ein Beispiel Stat. silv.

V 1, 225), haufig seit der Zeit der Antonine. Mit
20 der Verbreitung des Christentums schwand die

Sitte des Verbrennens ; nach Macrob. VII 7, 5-

war es zu seiner Zeit, um 400, nicht mehr Iiblich.

Doch musste noch Karl d. Gr. es verbieten, Wylie
Archaeologia XXXVII 1857, 463.

Fiir die altere Zeit sind namentlich die etrus-

kischen Funde wichtig. Uber die B.s-Gebrauehe
der Etrusker sind wenig Einzelheiten iiberliefert,

doch kennen wir aus bildlichen 'Darstellungen die

Ausstellung der Leiche, die leidenschaftliche Toten-

30klage, das Totenmahl, die Kanipfspiele, nament-
lich Gladiatorenkampfe, Martha Art 6tr. 177ff.

Dem Toten wurden Dinge, die ihm im Leben lieb

waren, mit in das Grab gegeben. In altester Zeit

vielfach Waffen (tomba del guerriero in Corneto,

Ann. d. Inst. XLVI 1874, 249—266); dann auch
Ackerbaugerate (so das in Vulei haufige ral-

lum) ; bei Frauen in alterer Zeit Hausgerat, spater

Schmucksachen; vollstandiges Ameublement in den
seit Ende des 6. Jhdts. fiblichen, als Wohnung des

40 Toten eingerichteten Grabkammern. Naheres s.

unter Graber.
Die rOmischen B.s-Gebrauche der historischen

Zeit sind den griechischen sehr ahnlich und sicher

fruhzeitig auf dem Wege fiber Etrurien von Grie-

chenland aus beeinfiusst worden. Die auf religiOsen

Vorstellungen beruhenden Bestimmungen fiber B.

gehOren in das im pontificium und waren in den

libri pontificates enthalten. Zur B. waren die

AngehOrigen strenge verpfiichtet. Auch die Leichen

50 hingerichteter Verbrecher wurden ihnen auf Ver-

langen fiberlassen, Dig. XLVIII 24, 1. 3. Aus-

genommen waren nach Pontificalrecht die, welche

sich erhangt hatten, Serv. Aen. XII 603. Artemid.

I 4; dass aber diese Vorschrift schon frfih nicht

mehr beachtet wurde, beweist die aus republica-

nischer oder frtihester Kaiserzeit stammende In-

schrift CIL XI 6528, in der ein Baebius Gemellus

in Sassina bei Stiftung eines Grundstfickes zn

Grabstatten es notig findet, Hingerichtete , Er-

60hangte und solche, die schmutzige Gewerbe ge-

trieben haben, auszunehmen; ferner das Missver-

standnis bei Senec. controv. VIII 4, der diese Be-

stimmung als noch bestehend fingiert, aber im
Widerspruch mit der allgemeinen Auffassung des

Selbstmordes auf alle SelbstmOrder ausdehnt, also

ihre wahre Bedeutung nicht kennt. Auch Fest.

178b 22 homo si fulmine occisus est, ei iusta

nulla fieri oportet, wird nicht so zu verstehen



Bestattung 348
sein, dass er unbestattet blieb; welche iusta an Quintil decl 246 b 8 9 r;h„ vr u ,semem Grabe nicht stattfanden, bleibt freilich ffli M™ r " Nach den Reliefs
dunkel. Einen fremden, zufallig angetroffenen hp! B anm « V £

,

420 /«mes derselben auch
unbeerdigten Leichnam bestattete lanw™ ens ml hZ S hR^W 1 3°?} SCheint

,
es

'
dass

^mbolisch indem man dreimal Brde auf ihn warf Son 78 7ê
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Zum Zeichen der Trauer abgeschnittene Haare
Prop. I 17, 21. Um den Toten standen klagend die

Leidtragenden und auch gemietete Klageweiber
(praeficae s. d.), welche zu FlOten- und Saiten-

spielbegleitung einen Gesang (nenia s. d.) vor-

trugen, in dem der Tote beklagt und gepriesen

wurde. Eine solche Ausstellung zeigt das aus der

1. Halfte des 3. Jhdts. n. Chr. stammende Hate-
rierrelief im Lateran, Mon. d. Inst. V 6 (vgl. Ann.
XXI 1849, 367). Die Tote liegt hier auf einem
Bette, und zwar sehr hoch auf zwei sehr starken

Matratzen, das Bett selbst steht auf einem hohen
Untersatz ; sie ist vollstandig bekleidet, bekranzt,

mit Armband und Ringen geschmiickt (vgl. Prop.

V 7, 9. Quintil. decl. 373. Dig. XXXIV 2, 40, 2.

Visconti Op. var. I 6. Raoul-Bochette 39

mem. 650. 651). An den Ecken des Bettes stehen

vier hohe fackelartige Thymiaterien , am Kopf-
und Fussende je ein Candelaber mit brennender
Lampe (candelae Pers. Ill 103) und ein kleines

trichterformiges Weihrauchbecken (acerra, s. d.;

antistibulum [?] s. d.), die nach Cic. a. O. 60 im
Zwolftafelgesetz verboten waren. Neben dem Bette
steht ein Mann, wohl der Gatte, im Begriff der

Toten einen Kranz anzulegen, und zwei kleine

Madchen, wohl Tochter, die mit aufgelOstem Haar
an die Brust schlagen. Am Kopfende sitzen drei

trauernde Prauen, mit dem Pileus auf dem Kopfe,

also wohl testamentarisch Freigelassene. Am Fuss-

ende steht eine Praefica und sitzt die ihre Klage-
lieder begleitende Flotenblaserin. Vorn unten zwei

Manner und zwei Frauen, in denen wir wohl die

Dienerschaft zu erkennen haben.

Dass die griechische Sitte, dem Toten eine

Miinze (in alterer Zeit auch ein Stuck Aes rude)

in den Mund zu legen, schon friih bei Etruskern,

Latinern und Samniten Eingang fand, beweisen
die Funde, CIL I p. 27. 28. Bull. d. Inst. 1870,

57. 59. 1876, 14. 1881, 271ff. 1882, 77f. Zannoni
Scavi della Certosa 71; fur die Kaiserzeit z. B.

FicoroniBollad'oro 35. 43. Rom. Mitt. Ill 1888,

122. 125. 132. 141. X 1895, 156; mehr bei Mar-
quardt Priyatl.2 349. In der Litteratur wird die

Sitte seiten erwabnt, Prop. V 11, 7. Iuv. HI
267 (trims). Apul. met. VI 18.

Die Dauer der Ausstellung ist unbekannt. Die
Angabe des Comm. Cruq. Hor. epod. 17, 47, drei

Tage, beruht wohl nur auf einer falschen Erkla-

rung des sacrum nwemdiale (s. d.) und einigen

Vergilstellen ; die des Servius, Aen. V 64. VI 218,

sieben Tage, ist mit derselben falschen Erklarung
verbunden und deshalb verdachtig. Auch aus der

siebentagigen Ausstellung der zu consecrierenden

Kaiser (Herodian. IV 2, 4) kann nicht mit Sicher-

heit geschlossen werden, da hier durch die Fiction,

als sei der Kaiser noch am Leben, und durch die

vorgangige Beisetzung der Leiche stark von dem,
was allgemein iiblich sein konnte, abgewichen ist.

Doch ist es mflglich, dass hier ein altes Herkom-
men zu Grunde liegt und in der That zu einer

sollennen B. eine siebentagige Ausstellung gehSrte.

Natiirlich musste dann die Leiche fiir die Aus-

stellung besonders hergerichtet werden. Schminken
des Gesichtes darf, auch fiir gewOhnliche Leichen

und kiirzere Ausstellung, aus Serv. Aen. IX 485
geschlossen werden, wenn audi die Etymologie von

pollinetor, a polline quo nwrtuis os oblhiebant,

jie livor appareret extincti, falscli ist. Es ist auch

sehr wohl moglich, dass statt dessen dem gewese-
nen curulischen Beamten die zur Aufstellung im
Atrium bestimmte Wachsmaske aufgelegt wurde,
welche vielleicht in altester Zeit durch Abformen
der Leiche (Benndorf Gesichtshelme 73), spater

doch sicher in der Begel schon bei Lebzeiten her-

gestellt wurde. Die Ausstellung gewohnlicher
Leichen dauerte ohne Zweifel viel kiirzer.

Wahrend der Ausstellung wurde, wenigstens
in reicheren Hausern (Lucan.III 442), ein Cypressen-
zweig (Fest. ep. 63, 15. Plin. n. h. XVI 139. Serv.

Aen. Ill 64. 680. IV 507), in armeren ein Tannen-
zweig (Plin. a. O. 40) vor die Thtir gestellt, als

Zeichen der Trauer und Warming fiir die, welche,

wie die Priester, die domm funesta nicht betre-

ten durften.

Der nachste Act der B. ist der Leichenzug,
die pompa. Darstellung der Pompa eines Mitglie-

des der Municipalnobilitat auf dem Relief Rem.
Mitt. V 1890, 72. Dass sie urspriinglich nachts
stattgefunden hatte (Serv. Aen. XI 143. Donat.
Ter. Andr. 108. 115), ist wohl nur aus den bei

ihr iiblichen Fackeln geschlossen worden
;
bezeugt

ist es nur fiir die B. von Kindern, acerba funera
(Serv. a. O. Sen. de tranqu. an. 11, 7; de brev.

vitae 20, 5; epist. 122, 10. Tac. ann. XHI 17),

fiir die ohne Begleitung von den vespillones fort-

geschafften Leichen ganz armer Leute (Fest. ep.

368, 17. Mart. Vin 75, 11) und fiir die translatio

cadaveris, Paul. sent. I 21, 1. Erst Lilian schrieb

die B. bei Nacht allgemein vor, Cod. Theod. IX
17, 5. Herm. VIII 167. Unsere ausfuhrlichen

Nachrichten beziehen sich fast nur auf die sollenne

B. , wie sie fiir Mitglieder der Nobilitat iiblich

war, mit grossem Luxus, gegen den schon alte,

dem Numa zugeschriebene Gesetze (Plin. n. h.

XIV 88), besonders aber die Zwfllftafelgesetze (Cic.

de leg. II 59ff.) Bestimmungen enthielten. Auch
die lex Cornelia sumptuaria Sullas enthielt der-

artige Bestimmungen, die aber schon von Sulla

selbst ubertreten wurden, Plut. Sulla 35. Die
Beobachtung dieser Gesetze iiberwachten die Aedi-

len (Cic. Phil. IX 17. Ovid. fast. VI 663), wie es

scheint mit geringem Erfolg. Diese sollenne Pompa
heisst funus indietivum, weil sie durch den Praeco
verkundet wird, indicitur, etwa mit den Worten

:

N.N. (die Formel bei Varro de 1. 1. Vn 42. Fest.

254 a 34 sagt ollus Quiris) leto daius; exequias

ire quibus est eommodum, iam tempus ; N.N. (ollus

Varro de 1. 1. V 160) ex aedibus effertur. Der Zug
wird geordnet durch den dissignator (s. d.); er

wurde dabei unterstiitzt durch die dem dbminus
funeris zustehenden schwarzgekleideten Lictoren,

welche wohl namentlich den Weg frei machten,

Cic. de leg. II 61. Hor. ep. I 7, 5. Der Zug war
von Musik begleitet, welche, wie wir annehmen
dtirfen, voranschritt. Erwiihnt werden tubae, Hor.

sat. I 6, 44. Ovid. am. II 6, 6. Prop. Ill 13 b, 20.

Plut. de soli. an. 19, 6; mehr bei Marquardt
Privatl.2 351, 9. Dass das in einer Rede des

Cato vorkommende, den Spateren nnbekannte Wort
siticines Leichenblaser bedeute, und dass diese

eine besondere Art Tuba gehabt hatten, ist nur

eine Vermutung des Ateius Capito bei Gell. XX
2, 1. Cornua Hor. sat. I 6, 44. Sen. lud. 12;

tibiae Suet. Caes. 83. Ovid. fast. VI 657ff.; trist.

V 1, 48. Cass. Dio LXXIV 5, 3. Fest. ep. 93, 1.

Die zwolf Tafeln erlaubten nur zehn Tibicines
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(Cic. de leg. II 59), was der Aedil bei Ovid. fast.

VI 663 einscharfte. Vielleicht waren bei Kindern
nur tibiae tlblich, Stat. Theb. VI 121. Serv. Aen.
V 138. Auf dem Relief Bern. Mitt. V 1890, 72
erscheinen Tibiae, Conma und Lituus, welcher
letztere unter der umfassenderen Bezeichnung Tuba
mit einbegriffen ist.

Weiter gingen vor dem Toten die Praeficae,
die auch hier klagten und die Nenia sangen. Gloss.

:

Praefiea r\ nqb xijg xUvr)s ev rfj ixyogq xcrnzo-

ftevrj. Ferner Mimen und Tanzer, Suet Caes. 84

:

sceniei artifices. Dionys. VII 72: eidov .... xovg
oaxvgwxcov %oQovg xtvovfievovg xrjv oimvviv oqxV'
air. Einer der Mimen stellte den Verstorbenen
selbst vor (Diod. exc. XXXI 25, 2), wobei ihm
allerlei Seherz gestattet war, Suet. Vesp. 19. Fest.

384 b 25 crwahnt auch Kunstreiter (desultores)

als zum funus indictivum gehtirig.

Hierauf folgten die imagines (s. d.); Manner,
oft wohl Schauspieler, bekleidet mit den Wachs- ',

masken und der Amtstracht, bei Patriciern der
Geschlechtsgenossen, bei Plebeiem der Vorfahren,
spater auch der Mitglieder verwandter Familien,
welche curulische A niter bekleidet hatten. Zur
Zeit des Polybios ersehienen sie zu Wagen unter
Vortritt der einem jeden gebiihrenden Lictoren.

Es ist fraglich, ob dies auch regelmassig stattfand

und bei dem steigenden Strassenverkehr mOglich
war. Zwar aus spafietur Prop. Ill 13 b, 19 wird
nichts zu schliesscn sein. Aber nach Cass. Dio

;

LVI 34, 2 wurden bei der B. des Augustus die

Imagines getragen, Icpsgovxo, ebenso Tac. ann. Ill

76 antelatae sunt. Die Lictoren werden nach Po-
lybios nicht mehr erwahnt. Die Imagines gingen
vor der Leiche, Diod. exc, XXXI 25, 2. Tac. ann.
Ill 76. Hor. epod. 8, 11 (ducant). Sil. It. X 568.
Es war also eine Abwcichung von dem sonst th-
lichen, wenn sie bei der B. des Augustus ihr folg-

ten , Cass. Dio LVI 34, 2. Auf die Imagines folgten
Andenken der Thaten des Verstorbenen : Beute- 4
stiicke, Namen und Symbole bezwungener Stadte
und Volker u. s. w., Dionys. VIII 59. Cass. Dio
a. 0. Tac. ann. I 8. Endlich die der Amtswiirde
des Verstorbenen entsprechenden Lictoren, schwarz-
gekleidet und mit gesenkten Fasces, Tac. ann. Ill 2.

Appian. b. c. I 105. Noch vor diesen (wenn sie

wegfielen, unmittelbar vor der Leiche) gingen, mit
dem Pileus bedeckt, die testamentarisch freige-

lassenen Sclaven, Liv. XXXVIII 55, 2. Appian.
Mithr. 2. Schol. Pers. Ill 106. Cod. lust. VII 6, 5. 5'

Dionys. IV 24. Auch noch vor der Leiche (Serv.

Aen. VI 224) wurden die oft erwahnten Fackeln
getragen (vgl. Verg. Aen. XI 143. Tac. ann. Ill

4) , schwerlich ein Rest der gewiss nie dauernd
bestandenen Sitte nachtlicher B., sondern zum An-
ziinden des Scheiterhaufens bestimmt. So wurde
auch der zur Mitverbrennung bestimmte Weih-
rauch, den Freunde oft in grosser Menge schenkten
(Plut, Sujl. 38), auf Schiisseln im Zuge getragen
(Prop. Ill 13b, 23), vermutlich neben den Fackeln. 6(
Ebenso auch andere, zur Mitverbrennung bestimmte
und von Freunden geschenkte Gegenstande ; es war
eine Ausnahme, dass diese munera zur Verbren-
nung Caesars (Suet. Caes. 84) wegen der grossen
Menge nicht im Zuge, sondern von den Gebern
direct zum Bogus getragen wurden. Diese Dinge
wurden wohl auf Lecti getragen; nur so flnden
die 6000 Lecti bei der B. Sullas und die 600 bei

der des Marcellus (Serv. Aen. VI 862) ihre Er-
klarung.

Die Leiche wurde getragen auf demselbenLectus,
auf dem sie aufgestellt gewesen war, Herodian. IV
2, 2. 4. Cass. Dio LVI 34, 1; sie lag' auf kostbaren
Teppichen (Prop. Ill 13 b, 22. Cass. Dio a, O.), und
der Kfirper war auch wohl mit solchen bedeckt
(Verg. Aen. VI 221. Val. Mai. V 5, 4. Lactant.
II 14, 19. Hieron. vita Paul. erem. 17), so je-

lOdoch, dass das Gesicht frei blieb, Veil. II 4, 6
(Scipio). Appian. b. c. II 147 (Caesar). Cass. Dio
LXI 7, 4 (Britannicus). liber dem Lectus war
manchmal ein Baldachin angebracht, Belief Bom.
Mitt, V 1890, 72. Die Ersetzung der nicht vor-
handeneh, etwa (wie die des Germanicus) im Aus-
lande verbrannten Leiche durch ein plastisches-
Bild des Verstorbenen bezeichnet Tac. ann. Ill 5
als veterum institution. Sie wurde zur Begel bei
der Apotheose (s. Consecratio), seitdem diese,

!0 da das Verbrennen nicht mehr iiblich war , zu
einer symbolischen Feuerbestattung geworden war,
wahrend die wirkliche Leiche vorhcr anderweitig be-
stattet wurde; so bei der B. des Severus, Herodian.
IV 2, 2; bei der des Pertinax, Cass. Dio epit.

LXXIV 4,' 2, war die Leiche nicht vorhanden.
Dass die Leiche- in einem als Lectus gestalteten
Sarg, auf diesem aber eine Wachsflgur lag, wird
nur von Augustus berichtet, Cass. Dio LVI 34, 1

;

dass cs sonst wenigstens nicht
v
sehr iiblich war,

-0 beweisen die oben fur die Unbedecktheit des Ge-
sichtes angefuhrten Beispiele. Die aus Weihrauch
gefertigte Statue des Sulla (Plut, Sulla 38) gehort
nicht hierher, und das alte Wort eapulus oder capu-
lum (a capiendo, Serv. Aen. VI 222) kann unmoglich
einem so selten vorkommenden Gebrauch seinen
Ursprung verdanken. Wenn aber Polyb. VI 53, 1

erzahlt, dass der Tote auf die Bostra gebracht
wurde Jioxe fisv koxoyg svaoyrjg, oxavi'iog de xaxa-
y.exhftevog, so liegt allerdings die Vermutung nahe,

0 dass in erstercm Falle ein plastisches Bild die
Leiche vertrat, Benndorf Gesichtshelme 74. Bei
der B. Caesars wurde ausser der liegenden Leiche
auch ein aufgerichtetes Wachsbild auf den Bostra
gezeigt (Appian. b. c. Ill 147), also auch wohl
iin Zuge getragen.

Nach Verg. Aen. VI 223 und Serv. z. d. St.
war es alte Sitte, dass die nachsten Verwandten
die Leiche trugen, auf den Scheiterhaufen stellten
und diesen anziindeten; vgl. auch Lucan. VIII

) 732. Als allgemeine Sitte war dies wohl friih

abgekommen. Als etwas Besonderes wird aus vor-
nehmen Familien berichtet, dass Sfihne oder nahe
Verwandte die Bahre trugen, Cic. Tusc. I 85 (vgl.

Val. Mas. VII 1, 1. Veil. I 11, 7. Plin. n. h. VII
146). Cass. Dio LIV 35, 5. Sulla trugen Sena-
toren, Appian. b. c. I 106, Caesar Magistrate,
Suet, 84; vgl. auch Plin. n. h. XVIII 16 (popu/i
humeris). Plut. Aem. 39 ; Numa 22. Doch scheint
es, dass sich diese Ehrenerweisung meist auf die

1 Strecke von den Bostra zum Scheiterhaufen be-
schrankte ; dies sagen ausdriicklich Veil, und Suet,
a. 0. ; an anderen Stellen ergiebt es sich aus der
Art, wie es nach der laudatio berichtet (nament-
lich Appian. a. 0.), oder wie das imponere in ro-
gum hervorgehoben wird. Lucullus (Plut. Luc. 43)
sollte nicht in unmittelbarer Nahe der Stadt, son-
dern bei Tusculum verbrannt werden; deshalb
trugen die vornehmen jungen Manner, die ihm die
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letzte Ehre erweisen wollten, ihn aus dem Trauer-
hause auf das Forum. Augustus aber wurde von
den Magistraten des verflossenen Jahres aus dem
Palatium abgeholt (Cass. Dio LVI 34, 2) und so

auch wohl spatere Kaiser (Herodian. IV 2, 4). Nach
Pers. Ill 106 muss es zu seiner Zeit iiblich ge-

wesen sein, dass die testamentarisch Freigelasse-

nen die Leiche trugen. Tote der niederen Klasse
trugen die beim Libitinarius gemieteten Vespil-

storbenen, dann die seiner als Imagines anwesen-

den Ahnen, vom altesten anfangend, schilderte.

Hauptstelle fur alles dies Polyb. VI 53, Iff.;

vgl. Dionys. V 17. IX 54. Cass. Dio LIV 28,

13. Vor und nach der Laudatio wurden auch
von Choren Lob- und Trauerlieder mit FlOten-

begleitung vorgetragen. Appian. b. c. II 146 be-

zeichnet dies als ti&tqiov e&os; vgl. Suet. Caes. 84.

Cass. Dio epit. LXXIV 4, 5. Cic. de leg. II 62.

lones in der oft genannten sandapila (s. d.), einer 10 Tac. ann. Ill 5. Cic. Mil. 87. Lucan. VIII 734.

kastenformigen Bahre (wohl = eapulus, capulum,
Non. I 4, 18).

Der Gebrauch eines Wagens zum Transport
der Leiche scheint wenig Iiblich gewesen zu sein.

Fur spatere Zeit wird er bezeugt durch Cod. lust.

VII 6, 5, wo die fachelnden Freigelassenen in

ipso lectulo stantes ihn voraussetzen, und Dig. XI
7, 3" (vectura).

Hinter der Leiche gingen die Verwandten und

Quintil. VLTI 2, 8. Von dem Text eines solchen

Gesanges giebt Sen. lud. 12 eine Vorstellung. Die
Anwesenden bekundeten durch laute Zurufe ihren

Schmerz und ihre Beistimmung zu den Worten
des Redners und der Chore, Appian. a. 0. Cass.

Dio a. 0. 5, 1. Dass auf dem Forum, vor oder

nach der Laudatio, die oben erwahnten Mimen,
Tanzer und Kunstreiter irgend welche Darstel-

lungeYi ausfuhrten, zeigt Suet. Caes. 84 (inter

wer sonst sich anschliessen wollte; daher sequi 20 hidos) vgl.. mit Appian. a, 0. Dies sind wohl
Prop, ni 13 b, 27, prosequi Sen. ep. 30, 5, exsequi
Plaut. Epid. 174. Cic. Tusc. I 115. Gell. X 15,

25, exsequiae, exsequias ire,' venire. Man folgte

in schwarzen (Tib. ni 2, 18. Prop. V 7, 28. Tac.

ann. Ill 2. Iuv. X 245) oder grauen (pidlae: Na-
turfarbe der Wolle , Varro bei Non. 549, 30)
Trauerkleidern, Magistrate und Senatoren ohne
die Abzeichen ihrer Wurde, die Ritter ohne den
goldenen Bing, Liv. IX 7, 8. Nur dem dominus

auch die ludi Cic. Mil. 87. Fest. 334 b 25.

Vom Forum ging dann der Zug an den Schei-

terhaufen, der in der Begel, wie es in der Natur
der Sache lag, in der Nahe des Grabes errichtet

war. Das Verbot, innerhalb der Stadt zu beerdi-

gen und zu verbrennen, wurde seit den zwfilf Tafeln

After eingescharft, Serv. Aen. XI 206. Lex Col.

Gen. 73. Dig. XLVII 12, 3. 5 (Hadrian). Hist.

Aug. Ant. Pius 12, 3. Paul. sent. I 21, 3. Cod.
ftmeris war gestattet, den ihm sonst zukommen- 30 Theod. IX 17, 6 (381 n. Chr.). Cod. lust. Ill 44,
den Purpurstreifen auch am Trauergewande zu

fuhren, Fest. 237 b 24, praetexta pulhx. Die mann-
lichen AngehOrigen hatten die Toga iiber den Kopf
gezogen, die weiblichen gingen unbedeckten Haup-
tes mit aufgelostem Haar (Plut. qu. rom. 14. Tib.

II. 67. Petron. Ill), ohne Goldschmuck (Liv.

XXXIV 7, 10. Dionys. V 48. VIII 62) , unter

leidenschaftlichen Ausserungen des Schmerzes, an
die Brust schlagend und das Gesicht zerkratzend

;

12 (Diocletian). In der lex Col. Gen. 74 ist auch
verboten, ein Ustrinum naher als 500 Schritt bei

der Stadt anzulegen. Dass Begraben in der Stadt

(auch auf dem Markte, Dionys. Ill 1) fruher iib-

lich war, geht schon aus dem Verbot der zwOlf

Tafeln hervor. Ausnahmsweise wurde es auch spa-

ter gestattet. Es scheint, dass fruher einmal mit
dem Triumph dies Becht verbunden war; doch

war es spater darauf reduciert worden, dass das

das Verbot der zwolf Tafeln , mulicres genas ne 40 os resectnm in der Stadt beigesetzt und ein Monu-
radunto (Cic. de leg. II 59. Fest. 273 b 30. Plin.

n. h. XI 157) wurde nicht beobachtet, Tib. 1 1, 68.

Prop. Ill 13b, 27. Petron. Ill; Varro bei Serv.

Aen. Ill 67 erkennt hierin einen Best eines Opfers
an die Inferi; in der That war es wohl Best
eines Menschenopfers. Man rief den Namen des

Toten (Prop. a. 0.). Bei Todesfallen, die allge-

meine Teilnahme erregten. warfen auch solche,

die nicht im Zuge gingen, Blumen, abgeschnittene

ment errichtet werden durfte, Plut. qu. Bom. 79.

Serv. Aen. XI 206. Ferner wurde einzelnen vir-

tutis causa fur sie und ihre Nachkornmen das Be-

grabnis in der Stadt gestattet ; daher das Begrab-

nis der Valerier auf der Velia, welches dieselben

aber in historischer Zeit nicht mehr benutzten;

es wurde nur, wenn der Zug an der Stelle vorbei-

kam, durch Unterhaltung einer Fackel unter den
Lectus das Recht der Vcrbrennung angedeutet,

Haare und sonstige Gaben auf die vorubergetra- 50 Cic. de leg. II 58. Dionys. V 48. Plut. qu. Rom.
gene Leiche, Dionys. XI 39.

Das funus solhmnc zieht zunachst auf das Fo-

rum, wo die Leiche vor der Bednertribune nieder-

gesetzt wird. Auf ihrem hohen Lager war sie

hier sichtbar genug, und es wurde auch wohl ein

eigener Holzbau zu ihrer Aufstellung errichtet,

Suet. Caes. 84. Cass. Dio epit, LXXIV 4, 2. Es
war etwas Besonderes, dass die Leiche der Octavia

auf die Rostra Iulia (Cass. Dio LIV 35, 4), die

79; Poplic. 23. Mommsen CIL I p. 285. Dass
auch die Fabricier ein gleiches Vorrecht gehabt
hatten, ist vielleicht nur ein Missverstandnis des

Plutarch, qu. Rom. 79; nach Cic. a. 0. scheint

es, dass es dem Fabricius nur persOnlich zugestan-

den wurde. Es war eine ganz besondere Aus-

nahme, dass Traian auf seinem Forum beigesetzt

wurde, Eutrop. 8, 5. Auch die Vestalinnen hatten

das Recht, in der Stadt begraben zu werden. Fur
des Augustus (ebd. LVI 34, 4) auf die grossen 60 die Municipien indes beweisen die Ofteren Ein-

Rostra gestellt wurde. Dagegen ist wohl anzu-

nehmen, dass die Imagines auf die Biihne stiegen

und hier auf curulischen Sesseln Platz nahmen.
Auch von der Biihne hielt dann ein Sohn oder ein

naher Verwandter oder, namentlich beim funus
publicum, ein vom Senat damit beauftragter Ma-
gistrat (Quintil. Ill 7, 2) die laudatio funebris
(s. d.i. indem er zuerst die Verdienste des Ver-

Pauly-Wi8Sowa III

schiirfungen (s. o.) , dass das Verbot manchmal
uberschritten wurde; es gab sogar solche, deren

leges das Begraben in der Stadt erlaubten (Dig.

a. 0.). Dass man in altester Zeit auch innerhalb

der Hauser begraben habe (Serv. Aen. V 64. VI
152j, beruht wohl auf keiner Uberlieferung, sondern

auf einem Ruckschluss aus dem Larenkult. Alio

italisch^n Nekronolen . auch die altesten . liescn

12
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ausserhalb der Stadte. Meistens lagen die Be-

grabnisstatten an den Strassen, wo sie, nament-
lich bei Rom und Pompeii, massenhaft gefunden
werden (Marquardt Privatl.2 361ff.).

Das alte Verfahren, den Scheiterhaufen in der

Grube selbst zu errichten (bustum, s. d.), scheint

friih ausser Gebrauch gekommen zu sein. Bei

Familiengrabern war hauflg fiir die Verbrennung
em eigener ummauerter Platz, ttstrinum (s. d.

;

auch ustrina) vorhanden. Dem Bogus gab man
kiinstlerische Form; besonders grossartig bei der

Consecration eines Kaisers (Herodian. IV 2, 6if.);

aber schon die zwOlf Tafeln verboten es (rogum
aseia ne polito, Cic. de leg. II 59), wohl ohne Er-

folg. In einer pompeianischen Grabkammer fand
man in der Erde, mit der die Urnen bedeckt waren,

Reste des Rogus, darunter eiserne Nagel, mit
denen er gezimmert war, Rem. Mitt. Ill 1888, 141.

Nach Verg. Aen. VI 177. Serv. z. d. St. und Ovid,

trist. Ill 13, 21 scheint Altarform iiblich gewesen
zu sein. Bemalung bezeugt Plin. n. h. XXXV 49.

Man bekranzte ihn mit Cypressen (Verg. VI 215.

Ovid. a. 0. Sil. It. X 535), nach Varro bei Serv.

a. 0. nm dem iibeln Geruch zu begegnen.
An der Verbrennungsstatte fand noch eine

Totenklage und die letzte Conclamation statt, Verg.

Aen. VI 218 (fit gemitus) und Serv. z. d. St.

Die Lciche wurde mit dem lectus (Tib. I 1,

61 : arsuro leeto. Appian. b. c. I 48) auf den Ro-
gus gesetzt, und mit ihr die Beigaben. Diese wa-
ren dreierlei Art. Erstens Speisen (dapes, Verg.

Aen. VI 225): Brot (Catull. 59, 4) oder Opfer-

kuchen (liba CIL III 2919). Zweitens Dinge, die

dem Verstorbenen gehort hatten und ibm lieb ge-

wesen waren, vor allem Klcider, bei Beamten das

Amtskleid, bei Triumphatoren die Triumphal-
tracht (Lucan. IX 175. Stat. silv. II 1, 159. Lu-
cian. Nigr. 30). Die zwOlf Tafeln verboten, mehr
als drei Gewander mit zu verbrennen; denn so ist

nach Analogie griechischer Gesetze das tribus

riciniis Cic. de leg. II 59 zu verstehen. Ferner
Schmucksachen (Lucian. Philops. 27), Gerate der

Lieblingsbeschaftigungen (Tnschr. Wilmanns
315), bei Kindern Spielzeug und Lieblingstiere

(Plin. ep. IV 2, 3). Eeste eines Elfenbeinkast-

chens fanden sich unter den Resten des Rogus in

der eben erwahnten pompeianischen Grabkammer.
Dazu kamen Gegenstande gleicher Art, die von
Freunden zu diesem Zweck ubersandt wurden,
gleichsam postume Geschenke. Die Menge dieser

munera, die auch in der Pompa getragen wurden
(s. o. S. 351), gab einen Massstab fur das Ansehen
und die Liebe, die der Verstorbene genossen hatte,

Plut. Cat, min. 11. Suet. Caes. 84. Tib. II 4, 44.

Stat. silv. Ill 3, 38. Sie galten fur so wesent-

lich, dass bei der Verbrennung Caesars auf dem
Forum, da die munera in das Marsfeld gebracht
waren, die Anwesenden, was sie gerade zur Hand
hatten an Kleidern und Schmucksachen, ins Feuer
warfen, Suet. a. 0. Auf den Rogus des Augustus
warfen die Soldaten die ihnen von ihm verliehenen

Ehrenzeichen, Cass. Dio LVI 42, 2. Drittens die

oft erwahnten Wohlgeriiche, durch die dem iibeln

Geruch der Verbrennung begegnet werden sollte

;

auch diese wurden, oft in grossen Massen, von
Freunden geschenkt und gehoren daher zu den
munera, Plut. Sull. 38; Cat. min. 11. Tib. I 1, 62.

Plin. n. h. XII 83. Lucan. VIII 729. Stat. silv.

II 1, 160. Mart. X 97, 2. Eine armliche Ver-
brennung ohne Wohlgeriiche heisst bei Lucan. VIII
737 sieei ignes. Es kam auch vor, dass zu Ehren
des Toten die munera allein, ohne die Leiche,

verbrannt wurden, Lucan. IX 175. Tac. ann. Ill 2.

Urn den Scheiterhaufen, vor der Anzfindung
desselben, fanden bei Kaiserbegrabnissen und wo
sonst der Staat sich beteiligte (wir konnen nicht

naher bestimmen, in welchen Fallen) die deeur-

siones (s. d.) der Truppen statt, Appian. b. c. 1 106
(Sulla). Cass. Dio LVI 42, 2 (Augustus). LXXIV 5,

5 (Pertinax). LXXVI 15, 3 (Severus). Herodian.

IV 2, 9 (Severus).

Nachdem dem Toten die Augen wieder ge-

Sffnet waren (Plin. n. h. XI 150), zundcten die

nachsten Verwandten den Rogus mit abgewand-
tem Gesicht an, Verg. Aen. V 223. Cass. Dio
LXXVI 15. Darstellung einer so anzilndenden

Frau, Overbeck Pompeii* 418. Beim Kaiser

tritt auch wohl der Staat an die Stelle der Fa-
milie. So wurde der Scheiterhaufen des Pertinax

von den Consuln angezundet (Cass. Dio LXXIV
5, 5), der des Augustus von Centurionen im Auf-
trag des Senats (Cass. Dio LVI 42, 3), wie auch
Verwandte, statt eigenhandig anzuziinden, sich

darauf beschranken konnten, den Befehl dazu zu
geben, Lucan. VIII 740. Das Feuer im Gange -

zu erhalten, war Sache der usiores, Catull. 79, 5.

Lucan. VIII 738. Mart. Ill 93, 26. Solange es

brannte, klagte das Gefolge, indem es der Praefica

respondierte, Serv. Aen. VI 216. Dass auch ganz
arme, ohne alle Begleitung von den Vespillonen •

hinausgetragene Leichen verbrannt wurden, be-

zeugt Martial. VIII 75, 9, es scheint danach eine

Armenverbrennung auf Staatskosten gegeben zu
haben.

War das Feuer ausgebrannt, so wurde die Asche
mit Wein geldscht, Verg. Aen. VI 226. Stat. silv.

II 6, 90. Ein dem Numa zugeschriebenes Gesetz
verbot, die zwOlf Tafeln beschriinkten dieseii Lu-
xus, Plin. n. h. XIV 88. Cic. de leg. II 60. Die
nachsten Verwandten sammelten dann die Kno-
chen; dies wird oft erwahnt (Prop. V 1, 127. Sen.

de ira II 33, 6) und ausfuhrlich beschrieben bei Tib.

III 2, 15ff. Man wusch erst die Hiinde, sammelte
dann die Knochen in den Sinus des Gewandes
(Tib. I 3, 6. Sen. cons, ad Helv. 2, 5), begoss
sie mit Wein, dann mit Milch, trocknete sie mit
leinenen Tiichern und legte sie in die Urne. Dann
wurden die Anwesenden durch Besprengung mit
Wasser gereinigt und mit der Formel ilicet ent-

lassen, Verg. Aen. VI 229—231. Serv. Aen. VI216.
231. Dass man hierbei barfuss und ungegiirtet war
(Suet. Aug. 100), scheint doch nicht allgemeine

Regel gewesen zu sein (incinctae, Tib. Ill 2, 18).

In die Urne that man allerlei Wohlgeriiche (Tib.

I 3, 7. Pers. 6, 34), fliissig (Tib. Ill 2, 25. Ovid,

fast. Ill 561) und in Pulverfonn (Ovid. tr. Ill

3, 69). Auch die dem Toten mitgegebene Miinze
wird in die Urne gelegt; ebenso manchmal die

Flaschchen, welohe die Salben enthalten hatten,

doch kommt es auch vor, dass diese mit der

Urne, aber ausserhalb derselben, beigesetzt werden,
Rom. Mitt. HI 1888, 132. X 1895, 156. Seltener

findet man in der Urne eine Thonlampe, Not. d.

Sc. 1885. 397. Andere Beigaben waren wenig
iiblich. Einzeln findet sich der Siegelring, Cla-
rac Fouille faite a Pompei 45. Not. d. Sc. 1887,
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127 , Ofter die Bulla (s. d.) ; in der Urne eines
Knaben Knochentafelchen mit rOmischen und grie-

chischen Zahlzeichen, die ihm zum Lernen ge-

dient hatten, Not. d. Sc. 1886, 240. Auf die

Knochen wurde auch wohl ein zusammeugefalte-
tes Tuch gelegt,. Rom. Mitt. Ill 1888, 132. Es
kam auch vor, dass die Knochen in der Urne in

•eine aus Wein, 01 und Wasser gemischte Fliissig-

keit gelegt wurden, Overbeck Pompeii* 414;
vgl. Fiorelli Pomp. ant. hist. I 1, 47. Dass
Livia erst am fiinften Tage nach der Verbrennung
die Gebeine des Augustus sammelte fCass. Dio
LVI 42, 4), war eine besondere, dem Kaiser er-

wiesene Ehre
; gewOhnlich wird das Sammeln und

die Beisetzung gleich nach der Verbrennung er-

folgt sein.

Aus der Zeit des Begrabens war die Vorstel-

lung geblieben, dass die Knochen begraben wer-
den mtissten; bis dies geschehen, war die Familie
unrein, funesta. Geschah es nun nicht unmittel-
bar nach der Verbrennug, so ergab sich eine zweite
B.s-Feier. Dor hierbei entfaltete Luxus veranlasste
die Gesetzgeber der zwelf Tafeln, dies zu verbie-

ten; die Begrabung musste gleich oder spaterohne
besondere Feier stattfmden, Cic. de leg. II 60:
homini mortuo m ossa legito quo post funus
faeiat; ausgenommen waren Todesfalle im Kriege
und in der Fremde. Da nun aber, wir wissen
nicht wie friih, die Sitte auf'kam, die Gebeine
nicht zu begraben, sondern in zuganglichen, auch
tiberirdischen Grabkammern beizusetzen, ferner

haufig das Grab .nicht gleich fertig war, so wurde
das Begraben durch eine symbolische Handlung
ersetzt, und zwar, wie es nach den durftigen An-
deutungen unserer Quellen (Varro de 1. 1. V 23.

Cic. a. 0. 55. 57. Fest, ep. 148, 11) scheint, in

verschiedener Weise. Entweder namlich wurde
dem Toten vor der Verbrennung ein Finger ab-

geschnitten (os resectum Cic, membrum abscidere
Fest.) und dieser begraben. Oder es wurde nach
der Verbrennung ein Knochen, sei es wirklich, sei

es symbolisch, durch eine darauf geworfene Scholle

(os eoceeptum Varro ; in os iniecta gleba Cic.) be-

graben. Oder endlich man warf eine Scholle auf
den Ort, wo die Knochen fiber der Erde beige-

setzt waren (in sepulcrum abieeta gleba Varro).

Natiirlich konnte dies Verfahren nur in Anwen-
dung kommen, wenn die Grabkammer schon vor
dem Tode bereit stand. In einem schon erwiihn-

ten pompeianischen Grabe (Rom. Mitt. Ill 1888,

140) hatte man sich nicht mit dieser symbolischen
Handlung begnugt, sondern die in der Grabkam-
mer beigesetzten Urnen vollstandig mit Erde be-

deckt. Wurde die Urne wirklich und gleich be-

graben, so fielen vermutlich diese symbolischen
Handlungen fort; dem Toten war sein Recht ge-

schehen (iusta faeere), und die Familie war rein,

quod os supra terrain non extaret (Cic). An
dieser letzteren Sitte haben daher keineswegs bios

solche festgehalten, denen die Mittel zur Erbauung
einer Grabkammer fehlten; sondern wir finden in

Pompeii grosse und kostspielige Monumente in

Form von Zellen , Nischen
, BOgen , halbrunden

Sitzen, in, unter und bei denen die Urnen in der

Erde begraben und die Pliitze durch Steincippen
bezeichnet sind, Overbeck Pompeii* 400ff. 406.

408. Rom. Mitt, in 1888, 121—127. 130—134.
V 1890, 278ff. IX 1894, 62. Die terrae iniectio

konnte symbolisch auch dann stattfmden , wenn
die Leiche nicht zur Stelle war, Serv. Aen.
VI 366.

Mit dieser Vorstellung, dass die Gebeine unter
die Erde kommen miissten, kreuzte sich das Be-
streben, sie fiir die Totenspende erreichbar zu
lassen. Diesem Zweck entsprachen die zugang-
lichen Grabkammern, in denen die Urnen aufge-
stellt, oder, wie in den Columbarien (s. d.), im
Boden von Nischen eingemauert wurden. Beide
Bestrebungen suchte man zu vereinigen durch
Thon- oder MetallrChren, die von der Oberflache
in oder doch auf die begrabene Urne fiihrten.

S. hieriiber Rom. Mitt. IH 1888, 125. 126f. X
1895, 156. Auch wo die Urnen in unzuganglichen
Grabkammern standen, wurden bisweilen solche
LibationsrOhren auf sie hinabgeftthrt, Rem. Mitt.
Ill 1888, 128. Ahnliche Vorrichtungen werden
auch in Africa gefunden ; fiir Rom vgl. noch Not.
d. Sc. 1886,81. In den Columbarien sind die in
eine an den Wanden entlang laufende Stufe ein-

gelassenen Urnen mit durchlOcherten Inschrift-

platten bedeckt.

Nach der Begrabung oder Beisetzung der Ge-
beine kam die B.s-Feier mit einer letzten Anrufung
des Toten zum Abschluss, man rief seinen Namen
und dreimal vale oder salve, Verg. Aen. HI 68.

VI 506. Serv. Aen. I 219. Ill 68. XI 97. Mit
der Beisetzung oder, wenn diese erst spater statt-

fand, mit der symbolischen Beerdigungshandlung
waren verbunden die feriae denicales (s. d.), an
denen durch das Opfer der porca praesentanea
das Grab geweiht, durch einen den (ursprunglich
dem) Laren geopferten Hammel die Familie ge-

reinigt wurde, Fest. 250 b 25 ;
ep. 70, 9. Cic. de

leg. II 55. An demselben Tage wurde auch das
Leichenmahl (silicernium, s. d.) am Grabe gefeiert

(Varro bei Non. 48, 5. Fest. ep. 295, 2. Apul.
flor. IV 19), und zwar nach der Beisetzung: exse-

quiati Varro a. 0. ; das rate, mit dem sich (ebd.)

die Gaste trennen, ist oft'enbar verschieden von
dem nach der Beisetzung dem Toten zugerufenen.
Die zwOlf Tafeln verboten die circumpotaiio beim
Leichenmahl, Cic. a. 0. 60.

In die Grabkammer legte man ausser der Urne
auch die leeren Flaschchen der bei der B. ver-

wendeten Salben, ferner Lampen, um an den Toten-
festen die Kammer zu erleuchten. Beides fand
sich in einigen pompeianischen Grabern ; in einem
derselben auch ein kleiner Thonaltar fur Rauch-
opfer, Fiorelli Pomp. ant. hist. I 3, 107. 109.

Sonstige Ausstattung der Grabkammer scheint

wenig iiblich gewesen zu sein.

Auf die wirkliche oder symbolische Beerdigung
folgt eine neuntagige Trauerzeit, novemdial (s. d.),

an deren Schluss, am neunten Tage, am Grabe
das sacrifieium noremdiale dargebracht nnd die

cena nmemdialis (nicht notwendig am Grabe) ge-

feiert wird, Porph. Hor. epod. 17, 48. Donat. Ter.

Phorm. 39. ApuL met. IX 30. Angustin. in Genes.

I, vol. Ill p. 315 Bened. Tac. ann. VI 5. Cic.

Vatin. 30. Petron. 65.

Cber die Gcbrauche bei der B. unverbrannter

Leichen fehlt es an Nachrichten; doch kOnnen wir
annehmen, dass es wesentlich dieselben waren, wie
bei der Verbrennung, nur dass der Zug vom Trauer-
hause, bezw. vom Forum direct an das Grab oder
an den Ort ging, wo der Sarkophag bis zur Voll-
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endung des Grabes aufbewahrt werden sollte. So-
wohl in der friiheren als in der spateren Begra-
bungsperiode (o. S. 345f.) begrub man armere
Leichen in einem einfachen steinernen, thOnernen
oder holzernen Sarge oder in einem Surrogat des-
selben (z. B. in zersagten Amphoren), oder auch
in einem in der Erde aus Steinplatten oder Zie-
geln hergestellten kastenartigen Behalter, oder
endlich in der blossen Erde, wahrend reichere in
Grabkammern beigesetzt wurden. Und zwar wur-
den in diesen letzteren in der alteren die Leichen
auch ohne Sarg auf die in den Kammern ange-
brachten Steinbanke gelegt, wahrend sie in den
Grabkammern der Kaiserzeit der Kegel nach in
Sarkophagcn liegen.

Reich ausgestattete Grabkammern aus der
friiheren Zeit, wie in Etrurien und Praeneste (s.

Graber), sind in und bei Rom nicht gefunden
worden; die wenigen dort gefundenen enthielten
ausser den Leichen nur Thongerat in betrachtlicher

!

Menge, Bull. com. II 49. Ill 46. In der Kaiser-
zeit war Ausstattung der Grabkammer nicht iib-

lich. In den Sarkophag legte man die Leiche mit
Kleidern und Schmuck, dazu etwaige Beigaben.
So enthielt der 1889 in Rom gefundene Sarko-
phag der Crepereia Tryphaena, aus dem 3. Jhdt.
n. Chr., ausser reichem Goldschmuck (darunter der
Verlobungsring) cine Puppe und anderes Spiel-
zeug, also Erinnerungen an die Jugendzeit der Ver-
storbenen, und eine kleine Silberciste, Bull. com. 3
1889, 176ff. Auch mit der Leiche einer Frau bei
Tharros auf Sardinien fand man einen Spiegel und
Munzen (bis Mitte des 3. Jhdts.), Not. d. Sc.
1886, 28. Im allgemeinen aber beschranken sich
die Beigaben auf Thon- oder Glasgefasse (aus
einem bei Rom gefundenen Sarkophag stammt die
Portlandvase) und Lampen.

Es war wohl fruhzeitig iiblich, zu Ehren des
Toten Spicle und sonstige Offentliche Feste zu ver-
anstalten. Schon die zwolf Tafeln enthielten dar- 4>

auf beziigliche Bestimmungen. Cic. de leg. II 61.
Solche Spiele, die seit 264 v. Chr. (Liv. per. XVI.
Val. Max II 4, 7) oft erwahnt werden, fanden ur-
spriinglich am Tage des sacrum novemdMe statt
und hiessen deshalb htdi nnrcmdiales, Serv. Aen
V 64; vgl. Stat. Theb. VI 238. Es ist kaum zu
bezweifeln, dass dasselbe aueh von den cbenfalls
oft erwahnten Volksbewirtungen (z. B. Cic. pro
Mur. 75) oder Pleischverteilungen (visreratin z, B
Liv. XXXIX 46, 2. XLI 28, 11) gilt. Jc grossere 5(
Dimensionen aber solche Festlichkeiten annahmen,
urn so weniger war es mOglich, sie so schnell vor-
zubereiten, und sie fanden daher haufig viel spater
statt. Caesar gab Feste zu Ehren seines Vaters
und seiner Tochter lange nach dem Tode dersel-
ben, Suet. Caes. 26. Plut. Caes. 55. Plin. n. h.
XXXIII 55 ;

ebenso Faustus Sulla zu Ehren seines
Vaters (Cass. Dio XXXVII 51, 4|. Augustus zu
Ehren des Agrippa. Cass. Dio LV 8, 5.

tber B. auf Staats- und Gemeinckosten s. Fu- (

n us publicum. Im allgemeinen vgl. Graber.
Kirchmann De funeribus Romanorum, Lubecae
1637. Becker-GollGalIusIIl481. Marquardt
Privatleben der Romer2 340ff. [Mau.]

Bestia. 1) Bestia desoluta (desolata?) Tab.
Peut., Bestigia Daselenga Geogr. Raw p. 43. 2;
Station in Gedrosia auf dem Wege von Persien
nach Indien, zwischen der Landschaft Paradene

und dem ,Konigssitz' Rana (Pangpur). Wahrschein-
lich die im siidfistlichen Teile der Bergregion Sar-
hadd zwischen Chas und dem Maskidfluss gelegene

"

Ortschaft Gwast oder Wast (iran. vastiya ,An-
siedelung'?). Das Itinerar scheint weiterhin Liicken
zu enthalten.

. [Tomaschek.]
2) S. Calpurnius.
Bestiarii sind Leute, die in der Arena des

Circus oder des Amphitheaters mit wilden Tieren
) kampfen mussten. Der Sprachgebrauch scheint zwi-
schen B. und Venator den Unterschied zu machen,
dass dieses Wort einen im Kampf gegen Tiere
geubten, bekleideten und mit Waffen, Schlingen,
Netzen u. dergl. ausgeriisteten Jiiger bezeichnet,
der sich freiwillig entweder urn Lohn (s. Auctora-
mentuin) oder unentgeltlicli aus blosser Lieb-
haberei und um seinen Mut zu zeigen der Ge-
fahr unterzieht (s. Venator), wahrend der B. in
der Regel ein zum Kampf mit den Tieren ver-

lOurteilter Verbrecher oder Kriegsgefangener war,
der nackt und meist wehrlos, bisweilen sogar an
einen Pfahl gebunden unrettbar diesem grausamen
Todc verflel. Sie sind deshalb schlechtere Kampfer
als die Gladiatoren (Petron. 45, wo sie nur ganz
wohlfeilen und unbrauchbaren Gladiatoren vor-
gezogen werden). Dem Kaiser Claudius wird es
als Grausamkeit ausgelegt, sich an ihrem Anblicke
zu weiden (Suet. Claud. 34). Friedlander S.-G.

'

115 391, io. 536f., wo auch auf bildliche Darstel-
Olungen verwiesen ist. Cic. in Vat. 17; ad fam.
VII 1, 3; ad Qu. fratr. II 6; pro Sest. 64. Senec.
de benef. II 19; ep. 70, 20 (ludus bestiariorum
s. d.). Tertull. apol. 9, 35; tie pudic. 22. Die
Verurteilung zu den wilden Tieren (ad bestias dam-
narc) gehfirte zu den verscharften Todesurteilen,
das nur gegen Nichtburgcr. namentlich Christen,
und in der spiiteren Kaiserzeit nur gegen Pcr-
sonen niederen Standes gefallt wurde. Fried-
lander a. a. 0. 363. J. C. Bulenger De vena-

) tione circi cap. 30: De bestiariis u. d. f. (Graevii
thes. IX 80ff.j. Vgl. auch Arenarius. Venatio.

[Pollack.]
Bestius, bei Horat. sat. I 15, 37 erwahnt:

der
_
Schlemmer Maenius isst aus Not gemeine

Speise mit solchem scheinbaren Behagen, scilicet

ut ventres tamna candente nepotum diceret uren-
dns correctns Bestius, d. h. der durch die Besse-
rung zum Bestius d. h. altvaterischen Sittenprediger
gewordene. Nach Kiesslings treffender Vermu-
tung zu der Stelle wohl eine Figur der lucilischen
Satire, aus der auch Persius sat. VI 37 (et Be-
stius urgct doctores Graios) geschfipft zu haben
scheint. [Klebs.]

Besuchis (Bt)acv/J;). Stadt in Babylonien, in
dercn Nahe ein stark befestigtes Castell lag, Zo-
sim. Ill 20. Der Name ist wohl aramaeisch, Be
Sauki'e ,Haus der Zweige'; vgl. dazu noch den
alttestamentliehen Ortsnamen 86k>>d (Icoyw), Jos.
XV 48 u. 0. [Fraenkel.]

Besyngas (Ptol. VII 2, 4. 10; Bijoovyag Steph.
Byz.), ein hinterindischer Fluss, der im Maiandros
(zwischen Asam und Birma) entspringt und im
innersten Winkel des Golfes von Sahara bei dem
Emporion Brjovyya (n. pi.) in das indische Meer
ausmiindet; den Golf schliesst im Westen die Spitze
Temala (C. Negra'is) ab. und hier mundet der aus
der Argyra kommende Fluss Temalas. Lassen
Ind. Alt, III 342 halt den Temalas fur den Bas-
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seinriver, den B. fur die Iravadimunde von Rangun
Kiepert setzt den Temalas der ganzen Iravadi
gleich und sucht den B. im Sa.lwin, das Empo-
rion in Martaban-Maulmein ; Mac Crindle halt

den B. schon wegen der Namensahnlichkeit fur

den Fluss von Bassein. In der That konnte an
dieser westlichsten Iravadimunde eine indische

Ansiedlung Vasai (skr. msd ,Wohnsitz'), das heu-
tige Bassein, emporgekommen sein; Rio Bato-

basoy oder -basi heisst die, Iravadi noch bei Mendez
Pinto a. 1540 (cap. 88); der Ausgang -nga verrat

einheimische Sprechweise oder auch dravidische

Herkunft — zumal die Kalinga haben einen leb-

haften Verkehr mit der Chryse und Argyra unter-

halten; doch sind die altestcn Zustande von So-

banna-bhumi oder Paigii fur uns in tiefes Dunkel
gehullt. BtjavyyeTzai (Brjoov/Tmi Steph. Byz.)

nennt Ptolemaios die Amvohner des ganzen Golfes

von C. Negra'is an bis zum Merguiarchipel; sie

galten fur Anthropophagen, wie auch die Barusai
und Sindai. Ganz denselben Verbreitungsbezirk

nehmen noch jetzt die Aboriginer von Pegu ein,

die Mon (Mun, Man, portug. os Moenes), welche
bei den Birmanen Talain heissen; hinsichtlich

ihrer Sprache (vgl. H a s wr e 1 1 The Peguan language,
Rangoon 1874) schliessen sie sich an die Abori-

giner Hinterindiens an, die Moi, Khmer und die

iibrigen dur^h die Laos San und Mran.ma siid-

warts gedrangten Stamme; die Ka.rign des inne-

ren Berglandes jedoch scheinen erst spater ein-

gewandert zu sein und gehoren zur tibeto-birma-

nischen Volkerfamilie. [Tomaschek.]

Beta. 1) Ort Mesopotamiens zwischen Edessa
und Nisibis bei Geogr. Rav. II 13. [Fraenkel.]

2) S. Rube.
Betaceni s. Baitarrhus.
Betagon. Bijrdycov • 6 Kgovos vsto ipoivtxcov

Etym. M. s. v. Diese Notiz scheint auf einem
Irrtum zu beruhen. Im Alten Testament sind

mehrmals (I Sam. V 2, 5. I Paralip. X 10, auch
bei den LXX, I Makk. X 83 Brj&Saymv to dda>-
IsXov avT&v) die Tempel des Dagon ,Beth-Dagon'
genannt, und in der Quelle des Lexikographen
war wohl nur der zweite Teil als Kronos erklart.

Vielleicht ist aber B. fur Be'el-Dagon gesetzt: vgl.

Dagon. [Cumont.]

Betammali (Tab. Peut.), Ort in Syrien, an
der Strasse von Apammaris nach Zeugma ; wahr-
scheinlich identisch mit Bethammaria, s. d.

[Benzinger.]

Betar s. Bethar Nr. 1.

Betaris (Byvagi; Joseph, bell. Iud. X 8, 1

;

var. Vet. lat, Begabris), Ort in Sfldpalastina,

,mitten in Idumaea' : sonst unbekannt. Wenn die

Lesart der lateinischen Ubersetzung Recht hat,

ware die Identitiit von Begabris mit Baitogabra
nicht unwahrscheinlich (s. d.). Dagegen ist die

versuchte Gleichsetzung mit Beth-ther ausserst

fraglich. [Benzinger.]

Betasii s. Baetasii.
Betchora (Byr/diga Jos. ant. Iud. VTII 152)

s. Bethoron.
Betere (Geogr. Rav. IV 7 p. 188, 16) s.

Pons vetus.
Beterrae s. Baeterrae.
Bethaha s. Bithaba.
Bethabara (,Furthaus- ; Hieron. Onom. ed. La-

garde 108, 6. Euseb. ebd. 240, 12. Brjdaafiaoa

Georg. Cedr. I 329 Bekker), Ort in Palastina,

auf dem Ostlichen Jordanufer, wo Johannes taufte

(Evgl. Joh. 1, 28); von der Tradition schon friihe

Jericho gegenfiber gesucht, aber ohne sicheren An-
haltspunkt. [Benzinger.]

Bethafa s. Bethtaphu.
Betliagathon (Bydayad-cbv Sozom. hist. eccl.

Ill 14), sonst unbekannter Ort Palastinas.

[Benzinger.]
10 Bethagla (Hieron. Onom. ed. Lagarde 85, 17.

103, 23. Euseb. ebd. 234, 92 Bq&aylaift. Joseph,
ant. Iud. XIII 26), vier Orte dieses Namens in

Judaea.

1) An der Kttste, 8 Millien von Gaza.

2) Im Binnenland, 10 Millien westlich von
Eleutheropolis.

3) In der Jordanebene, 3 Millien von Jericho
entfernt, das heutige Kasr Hadschle, 1 Stunde sud-
Ostlich von Jericho.

20 4) In der Wiiste Iuda (Joseph, a. a. O. mit
offenbarem Schreibfehler Bi]&aXaya

;
Parallelquelle

I Makk. 9, 62. 64 Bai^aal). [Benzinger.]

Bethakad (Hieron. Onom. ed. Lagarde 107,
17. Euseb. ebd. 239, 96 Bai&axdd), Ort in Sa-
maria, in der Ebene Jesreel, 15 Millien von Legio
entfernt. Nicht identificiert. [Benzinger.]

Bethalaga s. Bethagla Nr. 4.

Bethamari s. Beththamar.
Bethammaria (Ptol. V 15, 14 Brj&anfiagia;

30 var. Brj&afiavla), Ort in Syria Kyrrhestika, auf
dein Westufer des Euphrat ; identisch damit diirfte

Betammali der Tab. Peut. sein. Vielleicht an der
Stelle des heutigen Euphratiibergangs KaFat en-

Nedschm zu suchen. Davon zu unterscheiden ist

Bemmaris des Itin. Ant. Ritter Erdkunde X
999f. XI 282. [Benzinger.]

Bethamnaris s. Bethnemra.
Betliana (Be&ava), Ort im Suden von Baby-

lonien nahe bei Arabia deserta, Ptol. V 20, 8.

40 [Fraenkel.]

Bethania (Hieron. Onom. ed. Lagarde 108, 3
vgl. Euseb. ebd. 239, 10. Itin. Hieros. 596, 2
Vetania. Evgl. Matth. 21. 17 u. oft in den Evan-
gelien), Flecken in Palastina, 15 Stadien (Evgl.

Joh. 11, 18) = 40 Minuten von Jerusalem ent-

fernt, am Fusse des Olbergs gelegen ; bekannt aus
den Evangelien als der Wohnort des Lazarus und
seiner Schwestern Maria und Martha. Schon Hie-

ronymus (a. a. O.) erwahnt eine zur Erinnerung
50 an die Erweckung des Lazarus gestiftete Kirche

hier. Heute el-'Azarije (= Lazarium). Robin-
son Palastina II 809ff. Tobler Zwei Bilcher

Topografie v. Jerusalem II 462—464. Baedeker
Palastina u. Syrien 3 164. [Benzinger.]

Bethannaba (Hieron. Onom. ed. Lagarde 90,

25 auch Betlwannaba genannt. Euseb. ebd. 218,

46 Beroawaft), Ort in Judaea, sudOstlich von Dios-

polis (Lydda); das heutige "Annabe.
[Benzinger.]

60 Bethar. 1) Ort an der Kuste von Palastina

(Itin. Ant. 150. 199 Betaro. Itin. Hierosol. 600
mutatio Beit/mr). siidlich von Kaisareia, an der

Strasse nach Lydda gelegen; nicht identificiert.

2) = Bethel (Itin. Hieros. 588), s. d.

8) = Bethther, s. d. [Benzinger.]

Betharaiuathos (und Betharamphtha) s. L i-

v i a s.

Bethariph CHieron. Onom. cd. Lagarde 94,
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12; Euseb. ebd. 222, 45 giebt dafiir 'Agfa), Ort
in Judaea, in der Nahe von Diospolis (Lydia).

[Benzinger.]

Bethasan (Euseb. Onom. ed. Lagarde 211, 9.

Hieron. ebd. 93, 8), Ort im Gebiet von Jerusalem,
15 Millien davon entfernt. Nicht identiflciert.

[Benzinger.]

Bethaslmuth s. Bethsimuth!
Bethasora s. Bethsur.
Betliaula s. BethmaeTa.
Bethauna (Be&awa)

, Stadt in Mesopotamien
am Euphrat, Ptol. V 18, 6. [Fraenkel.]

Bethbeten (Bs&^stsv Euseb. Onom. ed. La-
garde 236, 41. Hieron. ebd. 105, 14), Ort in Pa-
lastina, 8 Millien Ostlich von Ptolemais

(

c

Akka);
nicht identiflciert. [Benzinger.]

Bethel (Hieron. Onom. ed. Lagarde 83, 81.

100, 8. 135, 12 u. o. Euseb. ebd. 209, 55. 230, 9.

274, 2 BatdrjX
; 235, 24 BefojX

; Joseph, ant. Iud.
I 284 Br^l; I 342 Bai&r/lots; V 130 Brj&qXa;
V 159 B«V-«; VIII 226. 284 Bnd^Xri; XIII 15
Bs&tjXa ; bell. Iud. IV 9, 9 Bn&nka ; Itin. Hieros.
588 Betha-r; Geogr. Eav. II 14 p. 83. Georg.
Cedr. I 49 ed. Bekker Bai&rj). hebraische Form
Beth- el = .Gotteshaus' Gen. 26, 9. Jud. 1 23ff.),

Ort in Palastina, an der Strasse von Jerusalem
nach Neapolis, 12 Millien von Jerusalem entfernt.
Ihr ursprunglichor Name war Luz

;
spater be-

deutende Stadt des Eeiches Israel und Mittel-
punkt des Jahvehkultus fur das Nordreich ; nacb ;

dem Exil wieder angesiedelt; in der Makkabaeer-
zeit von Bakchides befestigt; von Vespasian ein-

genommen. Spater ein unbedeutendev Flecken.
Im Mittelalter suchte man B. in unmittelbarer
Nahe von Sichem (Nabulus) ; die heuto allgemein
angenommene Identification mit Beitin ist sehr
wahrscheinlich, aber nicht dnrchaus sicher. Robin-
son Palastina II 339f. Eitter Erdkunde XVI
532ff. Forbiger Handb. der alten Geogr. II 698.
Eaumer Palastina* 178f. Survey of Western Pa-

<

lestine, Memoirs II 169. 295f. 305f. Baedeker
Palastina u. Syriena 215. [Benzinger.]

Bethelia (Sozom. hist. eccl. V 15. VI 32 Bij-

&Ma, Btjtietta, Bozibfoos. Nikeph. Kail. XI 39.
Hierokl. 719 Bui/.?;; Not. episc. V 104 ed. Par-
they Birihog; Hieron. vita S. Hilar. 84 Betulia;
Georg. Kypr. V 1020 Bizxvi.io;), Ort im Siiden
von Palastina, im Gebiet von Gaza, volkreich und
mit schOnen Tempeln versehen, unter denen nament-
lich ein Pantheon genannt wird. Wahrscheinlich I

das heutige Bet Lahja, nordfistlich von Gaza.
[Benzinger.]

Bethemi s. Baitarrhus.
Bethenim (BrjOerifi Euseb. Onom. ed. Lagarde

259, 68. 220, 97 Bnidaviv. Hieron. ebd. 92, 23.

121, 27), Ort in Judaea, 4 Millien westlich von
Hebron. Nicht identiflciert. [Benzinger.]

Bethennabris {Brfiewafioi; Joseph, bell. Iud.
IV 7, 4), Ortschaft im nordlichen Ostjordanl'and

;

nicht identiflciert. [Benzinger.]

Bethesana s. Bethsan.
Bethessa, Stadt in Gross-Armenien , wahr-

scheinlich Ostlich von Artaxata
,
Geogr. Eav. II

12 p. 73. [Baumgartner.]
Bethezob {Bri&e&ifl Joseph, bell. Iud. VI 3,

4; die Lesarten schwanken iibrigens stark; Euseb.
hist. eccl. Ill 6, 21 Badeidig), Ort im ostjorda-
nischen Palastina, sonst unbekannt. [Benzinger.]

Bethlehem {BrjMeefi Euseb. Onom. ed. La-
garde 231, 22. 252, 7 u. a. Hieron. ebd. 101, 5.

117, 16 u. a. Evgl. Matth. 2, 1 u. a. Geogr. Eav.
II 14 p. 82. Joseph, ant. Iud. V 136. 271. 318.
323 Gen. BVm/j.a,v; V 157 B^m^; VII 19
Brj$teem ; VIII 246 BrjMee/x

;
Steph. Byz. B-q-

tXsfia; Itin. Hieros. 598. Procop. de aedif. V 9.

Georg. Cedr. I p. 60 ed. Bekker. lust. Martyr.
Apol. I 34. Euseb. vita Constant. III42f.; hist.

I eccl. I 8 u. o. ; hobraeisehe Form Beth-lechem
I Sam. 16, Iff.), Ort in Judaea, 6 Millien siidlich

von Jerusalem, in sehr fruchtbarer Gegend gelegen,
daher der Name B. = ,Brotort'

;
jiingere alttesta-

mentliche Schriftsteller gebrauchen auch die Be-
zeichnungEphratfilrB. (Micha 5, 1 u. a.; vgl.Euseb.
Onom. a. a. 0. Georg. Cedr. a. a. 0. Evygav&a).
Heimat der judaeischen Dynastie der Davididen

;

Geburtsort Jesu. Man zeigte dort das Grab des Ar-
chelaus (Hieron. Onom. 101, 5). Im J. 330 liess Con-
stants hier cine prachtige Basilika bauen (Euseb. v.

Const, a. a. Q.); Iustinian fiihrte die Stadtniauern
wieder auf und vollendete das Kloster des Johannes
(Procop. a. a. 0.) ; urn 600 wird es als locus splen-
didissimus- bezeichnet. Heute bliihender indu-
strieller Ort mit 7000 Einwohnem; das Haupt-
gebaude, die Marienkirche

,
zeigt vielleicht noch

vollig die Anlage des constantinischen Baus; nach
andern ist sie von Iustinian stark restauriert.

'

Inschriften . s. CIL III 115. Eobinson Pa-
lastina II 379ff. Eitter Erdkunde XVI,284ff.
Tobler Bethlehem in Palastina 1849. Survey of
Western Palestine, Memoirs III 28f. 83ff. Bae-
deker Palastina u. Syrien 3 123ff. [Benzinger.]

Bethleptepha (Joseph, bell. Iud. IV 8, 1 Buff-
Xcmqiptav ronaqiia; Plin. n. h. V 70 Bethlepte-
liene), ITauptort einer der elf Toparchien, in welche
udaea eingeteilt war. Dieselbe lag nach Josephos

(a. a. 0.) zwischen den Toparchien Emmaus und
Idumaia, also siidwestlich von Jerusalem. Sie

)fehlt in der Aui'zahlung bei Josephos bell. Iud.
Ill 3, 5, wo an ihrer Stelle irrtiimlicherweise
Pella genannt ist. Schiirer Gesch. d. jiid. Volkes
II 137—139. [Benzinger.]

Bethmaela {Brj&fiaekd Euseb. Onom. ed. La-
garde 227, 37. Hieron. ebd. 97, 14 Bcthaula),
Ort in Palastina, in der Jordanebene. 10 Millien
siidlich von Skythopolis gelegen, vielleicht das
heutige 'Ain el-Helwe. Hiemit identisch ist Abela
(Joseph, ant. Iud. VIII 352), das alttestament-

» liche Abel MehOlah I KOn. XIX 16, LXX'AfieX-
fiaovXd, der Heimatsort des Propheten Elisa.

[Benzinger.]

Bethinaus (Brjdfiaovg Joseph, vita 64), Ort
in Galilaea, 4 Stadien von Tiberias entfernt ; sonst
unbekannt. [Benzinger.]

Bethnambris s. Bethnemra.
Bethneinra (Bijdreuod Euseb. Onom. ed. La-

garde 234, 89. Hieron. ebd. 103, 19; 232, 42 Bn &-

vapfSQi;; 102, 2 Bethamnaris), das alttestament-
liche Beth Nimra. Stadt im Jordanthal, 5 Millien
nGrdlich von Livias gelegen ; die Ortslage ent-

spricht dem heutigen Hiigel Tell Nimrin.

[Benzinger.]

Bethoaenea s. Batanaia Nr. 2.

Bethoannaba s. Bethannaba.
Bethome (Joseph, ant. Iud. XIII 380 Bai-

&o[iftd, var. Baidofirj, Bedd/iy), Ort in Judaea;
in der Parallelstelle Joseph, bell. Tud. I 4, fi steht

5
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dafur Bepdaekig. Nicht identiflciert. Allerlei Ver-

mutungen s. bei Tuch Quaest. de Joseph, libr.

hisl. ,
Progr. Leipzig 1859. Ewald Gesch. des

Volkes Israel IV 509. Gratz Gesch. d. Juden

III 131. [Benzinger.]

Bethoron (Br)#a>g<bv Euseb. Onom. ed. La-

garde 233, 69. Hieron. ebd. 102, 29; alttestament-

lich Beth Ch6r6n ; bei Josephos verschiedene For-

men : BrjTxtbqa, Bmftwga, Baidtogmv, Baitimgovq

,

Brj&wga, Brj&cocovs ant. Iud. V 60. VIII 152.

XII 289. 408. XIII 15; bell. Iud. II 12, 2. 19, 1.

19, 8; Ptol. V 16, 8 BySwgm), zwei nahe bei ein-

ander gelegene Orte in Judaea, 12 Millien von

Jerusalem entfernt, in der Eichtung auf Nikopolis

zu; sie wurden als das ,obere' und ,untere' B.

unterschieden , ebenso noch heute: B£t 'tJr el-

FekA (,das
M
obere') und Bit

rUr et-Tahta, (,das

untere'). Uber B. fiihrte im Altertum ein viel

begangener Weg von der Kiiste nach Jerusalem

;

ein Engpass bei B. war der Schauplatz verschie-

dener Schlachten: Judas Makkabaeus schlug hier

den syrischen Feldherrn Nikanor (Joseph, ant. Iud.

XII 408), ebenso wurde hier Cestius von den Juden

besiegt (Joseph, bell. Iud. 1119,8). Robinson
Palastina III 273— 283. Raumer Palastina 180.

G u e r i n Jude"e 1 338—344. Baedeker Palastina

u. Syrien 3 21. Survey of Western Palestine, Me-

moirs III 17. [Benzinger.]

Betbphage (Bij&qpayq Euseb. Onom. ed. La-

garde 239, 9. Hieron. ebd. 108, 1, vgl. Evangel.

Marc. 11, 1 u. a. ,Feigenliaus') , Flecken am 01-

berg; zur Kreuzfahrerzeit. etwa l

jt
Stunde ostlich

von Kafr et-Tur gesucht. [Benzinger.]

Bethph'ogor (Betfogor, BedyoyoQ Euseb. Onom.
ed. Lagarde 233, 78. 300, 2 B>]#<pGya>Q. Hieron.

ebd. 103,7. 123, 20), Ort in Palastina, im Ost-

jordanland, am Fusse des Berges Fogor, 6 Millien

von Livias entfernt; nicht identiflciert. Vgl. Fo-

gor. [Benzinger.]

Bethramphtha (und Bethzamtha) s. Livias.

Bethsaida. 1) In Palastina, am See Tiberias

(Btfdoaidd Joseph, ant. Iud. XVIII 28. Euseb.

Onom. ed. Lagarde 239, 7. Hieron. ebd. 107, 31

;

sonst meist unter dem Namen Iulias erwahnt

:

Joseph, ant. Iud. XX 159; bell. Iud. II 9, 1. 13,

2. Ill 10, 7; vit. 399. Ptol. V 16, 4. Plin. n. h.

V 71. Geogr. Rav. II 14 p. 85). An Stelle des

alten Dorfes B., das nordlich vom See Genezareth,

ostlich vom Jordan kurz vor dessen Einfluss in

den See lag (vgl. Joseph, a. a. 0. Plin. a. a. 0.),

griindete Philippus eine neue Stadt, welche er

zu Ehren der Iulia, der Tochter des Augustus,

'lovlias nannte (Joseph, ant. Iud. XVIII 28; bell.

Iud. II 9, 1). Die Griindung wird von Eusebios

(chron. ed. Schoene II 146—149) irrtnmlich in

die Zeit des Tiberius verlegt ; sie muss vor dem
J. 2 v. Chr. stattgefunden haben , da in diesem

Jahr Iulia von Augustus auf die Insel Pandataria

verbannt wurde. Lurch Nero wurde die Stadt

dem Agrippa II. verliehen. Das im Neuen Te-

stament mehrfach (z. B. Evangel. Marc. 6, 45f.

u. a.) erwahnte B. ist mit dem unsrigen identisch;

der Zusatz xrjg rah/.ala; (Evangel. Joh. 12, 21)

erklart sich daraus, dass zur Zeit der Abfassung

dieses Evangeliums , schon seit dem Tode des

Philippus (34 n. Chr.), Galilaea auf die Ostseite

des Jordan, bezw. des Tiberiassees hiniiberreichte

(vgl. Joseph, bell. Iud. Ill 3, 1 u. a. , bei ihm

schwankt iibrigens der Begriff von Galilaea) ; Pto-

lemaios (a. a. 0.) rechnet Iulias ebenfalls zu Ga-

lilaea. Da sich auch die sonstigen Angaben der

Evangelien ohne Zwang von Iulias verstehen

lassen,, liegt kein Grund vor, an ein zweites B.

an der' Westseite des Tiberiassees zu denken. Die

Angaben des Josephos (a. a. 0., vgl. bes. vit, 399)

lassen keinen Zweifel uber die Lage des Orts;

er entspricht der heutigen Euinenstatte von el-

10'Aradsch estlich von der Miindung des Jordan.

Eeland Palastina 653ff. 869. Eaumer Pa-

lastina 122. Eobinson Palastina III 565—567.

Eitter Erdkunde X 278ff. Gu<5rin Galilee I 329

—338. Holtzmann Jahrb.f. protest. Theol. 1878,

383f. Furrer ZDPV II 1879, 66—70. Schu-
macher Der DschSlan, ZDPV IX 1886, 286f. 310f.

319. Stave SjOn Gennesaret 59ff., vgl. die Artikel

in Herzogs Eealencykl. f. Theol., Winer Bibl.

Eealworterbuch, Riebm HandwOrterbuch d. bibl.

20 Altertums. Die Identitat beider Orte verfechten

besonders Holtzmann und Furrer (a. a. 0.).

2) An der Kiiste von Palastina (?), Geogr. Eav.

II 14 p. 82, zwischen Nazareth und Kaisareia,

Apollonia, lope etc. genannt und von Iulias unter-

schieden; demnach, wenn nicht ein Irrtum des

Verfassers vorliegt, an der Meereskiiste zu suchen

;

sonst ist allerdings von einem B. in dieser Gegend
gar nichts bekannt. [Benzinger.]

Bethsalisa (Hieron. Onom. ed. Lagarde 107,

3011; Euseb. ebd. 239,92 Banfoaotodd ; das alt-

testamentliche Ba'al Schalischah), Ort in Palastina,

im Gebiet von Diospolis (Lydda), 15 Millien nOrd-

lich von diesem; nicht identiflciert. Survey of

Western Palestine, Memoirs II 298f.

[Benzinger.]

Bethsames (Bij&aafies Euseb. Onom. ed. La-

garde 237,59; BzVoa,uvs ebd. 226, 17. 294, 65.

Hieron. ebd. 106, 3 u. a. Georg. Cedr. I 109 ed.

Bekker; hebraeisch Beth Schemesch, ,Haus der

40 Sonne'), Ort in Judaea, 10 Millien nordlich von

Eleutheropolis (Bet Dschibrin); heute'Ain Schems.

[Benzinger.]

Bethsan (Euseb. Onom. ed. Lagarde 237, 55

Brjftadv; Hieron. ebd. 105,31 Bethsan; I Makk.

5, 52 Bai&adv; Joseph, ant. Iud. V 83. VI 374.

XII 348. XIII 188 Brjdrjadvoiv, vermutlich vom
Nominativ BrjOrjoava ,

B^Oodv
,
BeModvtj , Bmd-

odv ;
Steph. Byz. s. Sy.vOu^oh; • Baiamv : Synkell.

ed. Dindorf I 405 Baodr = Baiodv), alter ein-

50heimischer Name der Stadt Skythopolis in der

Jordanebene, s, d. [Benzinger.]

Bethsimuth (Hieron. Onom. ed. Lagarde 103,

9; Euseb. ebd. 266, 25. 233, 81 Br;0aotf
tov&

;

Joseph, bell. Iud. IV 7, 6 B>]ai,ucb&; Josua XII 3

Beth flajeschimnth) , Stadt in Siidpalastina, auf

dem linken Jordanufer. in der Nahe des Toten

Meers gelegen, sudlich von Livias ; heute Euinen-

statte Chirbet Suweme. [Benzinger.]

Bethso (Joseph, bell. Iud. V 4, 2), Ortlich-

60 keit in Jerusalem, s. Jerusalem. [Benzinger.]

Bethsur. 1) Stadt in Judaea (I Makk. 4, 29.

61 u. o. fj und ra Ba'&aovoa; Joseph, ant. Iud.

VIII 246 Bydoovg; XII 314 ra Bedoovoa; XII

367 Brjdoovga; XIII 375 BefiaovQa : bell. Iud. I

1, 5 Bqftooi'gd; Euseb. Onom. ed. Lagarde 236,

25ff. Brjdomg'd). Hieron. ebd. 104, 27: Itin. Hieros.

599 Bethasora. Zonar. chron. IV 24, 2; hebrae-

ische Form Beth Stir = ,Felsenhaus'), auf dem
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Gebirgskamm an der Strasse von Jerusalem nach
Hebron gelegen, 20Millien siidlich von Jerusalem;
einer der festesten Platze Judaeas, der in den
Makkabaeerkriegen und spater eine wichtige Eolle
als Festung gespielt hat

;
entsprieht der heutigen

Ruinenstatte Bet Sur nahe bei Halhiil. Robin-
son Palastina III 220: Neuere Forschungen 362f.
Ritter Erdkunde XVI 236. 267. 269. Raumer
Palastina 181f. Gudrin Judee III 288—295. Sur-
vey of Western Palestine, Memoirs III 31 If. 324f.
Schiirer Gesch. d. jud. Volkes I 2 160f.

2) Fleeken in Judaea , tausend Schritte von
Eleutheropolis (Bet Dschibrin) entfernt (Euseb.
Onom. ed. Lagarde 237, 29 Bs&oovq. Hieron. ebd.

104, 82). [Benzinger.]
Bethtaphu (Bn&td<pov Euseb. Onom. ed. La-

garde 235, 17. 260, 12 Bnftayov. Hieron. ebd.
104, 17. 156, 20 Bethafu und Bethaffu; hebraeische
Form Beth-tappuach. ,Apfelhaus^ ?, Jos. 15, 53),
Ort in Judaea, nach Eusebios nahe der Siidgrenze t

Palastinas, das heutige Taffuh, ca. 2 Stunden west-
lieh von Hebron. [Benzinger.]

Beththamar (BrjMajude Euseb. Onom. ed.
Lagarde 238, 97. Hieron. ebd. 106, 14 Bethamari;
alttestamentlich Ba'al Tamar Jud. 20, 33), Ort
im nordlichen Judaea; nicht identificiert.

[Benzinger.]
Bethther (Euseb. hist. eccl. IV 6 BiMtjQa,

var. BsMt/g, BriMrjo; Rufln. Bethar; Talmud
Betk-ther), starke Bergfestung in Judaea, die im £

Aufstand des Barkochba eine wichtige Rolle spielte

;

nach Eusebios a. a. 0. nicht weit von Jerusalem
entfernt; zweifellos identisch mit dem heutigen
Bittir, 3 Stunden siidwestlich von Jerusalem, auf
steiler Landzunge gelegen, mit Resten von Fest-
ungswerken. Die vielfach angenominene Identi-
ty mit dem Bethar des Itin. Ant. und Hieros.
sudlich von Kaisareia (s. Bethar Nr. 1) ist un-
mOglich ; ebenso ist das Betaris des Josephos nicht
mit B. zu verwechseln. Tobler Dritte Wande-4
rung nach Palastina 101—105. Gue'rin Judee II
387—395. Sepp Jerusalem2 I 647—650. Ham-
burger Realencykl. II Art. Bethar. Schiirer
Gesch. d. jud. Volkes 2 1 579f. The Survev of
Western Palestine, Memoirs III 20. Baedeker
Palastina und Syrien 3 H7f. Andere Ansichten
vertreten besonders Robinson Neuere bibl. For-
schungen 348ff. (- Bethel) und NeubauerGeo-
graphie du Talmud 103—114 (= Beth-schemesch).

[Benzinger.] 5'

Bethzacharia (Bs&^a/aota Joseph, ant. Iud.
XII 369; bell. Iud. I 1, 5;" f Makk. 6, 32 Bat»-
ta/aoia), Ort in Judaea, zwischen Jerusalem und
Beth-zur, 70 Stadien nordlich von letzterem ; ent-
sprieht der Ruinenstatte Chirbet Bet Sakarja, an
der Strasse von Bethlehem nach Hebron. Ritter
Erdkunde XVI 205ff. Robinson Neuere bibl.
Forschungen 371f. Raum er Palastina 181. Guer in
Judee III 316-319. Survey of Western Palestine,
Memoirs III 35f. 108. Schiirer Gesch. d. jud. 6(
Volkes I« 165. LBenzinger.]

Bethzetho s. Berzetho.
Betifulum, nur genannt in der Inschrift aus

Sulmo CIL IX 3088, scheint ein pagus in der
Nahe von Sulmo gewesen zu sein. [Hiilsen.]

Betilienus. 1) P. Betilienus Bassus, Miinz-
meister unter Augustus (Cohen I 115, 376) um
das J. 742 = 12 nach Mommsen Munzwesen

744, 15; vgl. auch Babelon Descr. histor. et
chronol. des monn. de la re'p. romaine I 257.

2) Betilienus Bassus, Quaestor des Kaisers
Gaius, wird von diesem gemordet (Seneca de ira
III 18, 3). Die TCtung eiues Betillinus Cassius
durch Gaius berichtet Cass. Dio LIX 25, 6 und
meint damit doch wohl denselben Fall wie Seneca.
Dio nennt auch Capito als Beinamen des Vaters.

3) Betilienus (Capito?), Procurator Augusti
0 unter der Regierung des Kaisers Gaius, Vater von
Nr. 2, wird auf Befehl des Gaius getotet : Cass.
Dio LIX25, 6. [Henze.]

Betitius. Betutius (Betucius), in jungerer
Form Betitius (Betieius).

1) T. Betutius Barrus, Aseulanus omnium
eloquentissimus extra ham urbem (im Zeitalter
des C. Marius), cuius stmt aliquot orationes As-
culi habitae, una Romas contra Caepionem (nam-
lich Q. Servilius Caepio cos. 106, von C. Norbanus

)angeklagt) nobilis sane, cui orationi Caepionis
ore respondit Aelius (namlich Stilo), Cic. Brut.
169. [Klebs.]

2) Betitius Perpetuus s. Perpetuus.
3) Betitius Perpetuus Arzygius s. Arzygius.
4) Betitius Pius Maximillianus, als eomularis

bezeichnet in der ziemlich stark verstiimmelten
Inschrift CIL IX 1121 ; das Jahr seines Consulates
lasst sich nicht bestimmen, der Versuch Borghe-
sis (Oenvr. VIII 171) ist missgliickt; vgl. Klein

' Past, consul, z. J. 238. Jedenfalls gehort dieser
B. in die engere Verwandtschaft von [G.J Beti-
tius C. f[il. GJor(nelia tribu) Pietas, quatttwr-
vir quinquennalis

,
quattuorvir iure dieundo

{— quattuorvir quinqu.1 s. Mommsen CIL IX
p. 99) und Praefect der eohors prima Flavia
Commagenorum (CIL IX 1132) und seinem Sohne
G. Neratius C. fil G. n. C. pron. C. aim. Cor-
(nelia tribu) Proeulus Betitius Pius Maximil-
lianus (CIL IX 1160—1162. 1132). Uber Betitii
im Apuler- und Hirpinergebiet und Betutii in Pel-
tuinum vgl. CIL IX Index s. Betitius. [Henze.]

5) Faltonia Betitia Proba s. Bd. I S. 2203
Nr. 38.

Betogabri s. Baitograba.
Betonica oder betonica herba, Betonie, ein

fruher fur ausserordentlich heilkraftig gehaltener
iitherisch-aromatischer Lippenblutler, das xioxgov
oder tpvy_6xqo(fov des Dioskorides (IV 1); vgl.
Macer Florid. 429: Betonieam suliti sunt cesfron
dicere Graeci. Letzteres geht mit Sicherheit auf
eine Betonienart — trotz Fraas (Synops. pi. fl.

cl. 175), der das syrische Gliedkraut , Sideritis
Syriaca L. hierher ziehen mtichte — , also entweder
auf Betonica officinalis L. , die in Lakonien und
in Norditalien wild wachst (ital. betonega und
betona), oder, was noch wahrscheinlicher, auf Be-
tonica alopecuros L. , die Fuchsschwanzbetonie.
Letztere Art wachst am Parnass und in Italien
wild; vgl. Billerbeck Fl. cl. 153. Lenz Bot. d.

a. Gr. u. R. 526f. Murr Die Pflanzenw. i. d.

griech. Mythol. 193. Leunis Svnops. II Teil 113

§ 653, 27. Nach Paulus Aeg. p. 233, 19 gab es
noch eine andere, von der genannten verschiedene
Pflanze, die gleichfalls (Sstovixi) genannt wurde.
Auch Dioskorides spricht in einem iibrigens mit
Benutzung der Sehrift des Ps.-Antonius Musa de
herba betonica (ed. Ackermann in Parabil. medic,
script, ant, Niirnb. 1788, vgl. hieruber Teuffel
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Gesch. d. rOm. Litt. * § 263, 7 u. § 367, 7 b, oben Bd.

I S. 2634, 20ff. Murr a. O. 193, 1. L. Miiller
Rh. M. XXIII 187—190. Meyer Gesch. d. Bot.

II 316. Choulant Bucherk. d. alt. Med. 213)

von spatcrer Hand stark interpolierten Kapitel

(IV 2) von einer B@sTavviy.rj rj flsTTovixi) Ttoa.

Welche Pflanze mit dieser letzteren Bezeichnung

gemeint ist, vermOgen wir nicht mit Sicherheit

anzugeben; Vermutungen s. bei Sprengel (zu

Diosk. a. O.). Plinius, der sich XXV 84 offen-

bar an Diosk. IV 1 anschliesst, nennt die von

Dioskorides xsotqov genannte Pflanze nicht be-

tonica, sondern vettonica, und erzahlt, sie habe

ihren Namen von einem spanischen Volksstamme,
den Vettonen; diese seien als die Entdecker der

Pflanze zu betrachten. Seitdem heisse sie in

Gallien vettonica, in Italien serralula, bei den

Griechen eestros oder psychotroplion. Wurzeln und
Blatter dieser Betonica L. standen schon fruher

als vortreffliches Heilmittel bei alien moglichen

Leiden in hohem Ansehen, insbesondere beiFrauen-

krankheiten ; ausser Dioskorides (a. O.) und dem an

M. Agrippa gerichteten, auf eine Betonienart (grie-

chisch eestros) gehenden Biichlein des Ps.-Anto-

nius Musa de herba betonica, vgl. Plin. n. h. XXV
84. XXVI 107. 113. 118. Galen. VI 339. XI 748.

XII 23. XIV 228. XIX 694 K. Seren. Samm. lib.

med. 201. 821. Scrib. Larg. 150 (?). 153. Macer
Florid, de vir. herb. 430—491. Walafr. Strab.

344_357
(
= p . 153 bei Choulant-Sillig). Uber-

haupt wurden der Pflanze geheimnisvolle Krafte

zugeschrieben. Wo Vettonica im Hause war, da

war das ganze Haus gefeit gegen alles Ungliick,

Plin. n. h. XXV 84. Schlangen, um die man
einen Kreis mit bliihender Vettonica zog, ver-

mochten nicht diesen Kreis lebend zu verlasson,

sondern machten sich selbst den Garaus, Plin. n.

h. XXV 101. Macer Florid. 482ff. Man bereitete

mit B. auch Wein und Essig (Plin. XXV 84) und
bei Dioskorides (V 54) finden sich genaue Vor-

schriften, wie medicinischer Wein mit xsotqov ab-

zuziehen ist (^sgl xsoxohov oivov). Dass Per-

sonennamen wie Kestros, Kestrinos und Kestria

ihren Ursprung der Pflanze xsotoov verdanken,

ist nicht unwahrscheinlich. [Wagler.]

Betonil {Brjxoovv, vnr.BrjToov/.i, Brjzoovaa), Ort

Mesopotamiens am oberen Tigris, Ptol. V 18, 9.

[FraenkeL]

Betproclis (Not. dign. or. XXXII 12. 27),

Militarstation (equites Saraceni indigenae) im Ge-

biet des Dux Foenicis , an der Strasse von Pal-

myra nach Emesa, der Lage nach dem heutigen

Brunnen von ed-Duwelib und el-ForVlus. ca. 6Vg
Stunden Ostlich von HOms, entsprechend ; Moritz
Abh. Akad. Berl. 1889. 10. [Benzinger.]

Betriacutn (Suet. Vitell. 10. 15. Victor, epit.

7.2; Br/TQiaxov Plut. Otho 8. 11. 13; corrupt

Bretiacum Suet. Otho 9 : Vesp. 5 ; Betrieum
Eutrop. VH 17) oder Bedriacum (Tac. hist. II

23. 39. 44. 49. Ill 15. 20. 27. 31. Oros. VH 8,

6 ;
corrupt Brediacum Geogr. Rav. IV 30 p. 252 P.

;

Beloriacum Tab. Peut.; Bebriacum Iuv. n 106;

<Porjydidxov Joseph, b. Iud. IV 9, 9 ; Adiect. Be-

driacensis Tac. hist. II 39. 50. 52. 66. 70. 86.

III 31. Plin. n. h. Ill 135; Bedriacus Iuv. II

106 u. Schol.), Fleeken in Oberitalien zwischen

Cremona und Hostilia (Schol. Iuv. II 106), 20 mp.
von Cremona (Schol. Iuv. II 99 ; 22 mp. nach der

Tab. Peut.), also in der Gegend des heutigen Cal-

vatone; beruhmt nur wegen der beiden Schlach-

ten erst zwischen Otho und Vitellius, dann zwi-

schen Vitellius und den Truppen des Vespasian

im J. 69 n. Chr. S. Mommsen Herm. V 163;

CIL V p. 411. Pais Suppl. 670—674. Vgl.

Bebriacum. [Hiilsen]

Bettegerri; Volk in Thrakien, Ostlich vom
untern Hebros, Tab. Peut. VIII. Tomaschek

10 Die alt. Thrak. I 87. [Oberhummer.]

Betten. Das antike Bett, xllvrj, lectus, sponda,

besteht aus einem aus vier Brettern zusammenge-
fiigten, von vier oder sechs Fiissen getragencn vier-

eckigen Rahmen, der mit Gurten oder Riemen
(Horn. Od. XXIII 201. Cato de agric. 10) be-

spannt und bisweilen (nicht immer, Varro de 1. 1.

VIII 32) am Kopfende, seltener an beiden Enden
mit einer Lehne versehen ist. Die griechischen

Namen der einzelnen Teile des Bettes finden sich

20 bei Poll. VI 9. X 34ff. Die vier Bretter heissen

hfjXaxa (auch Artemid. I 74), die Gurte twos,
tovoi, xsiQia, ojtdoTa, fasciae (Cic. de div. II 134.

Martial. V 62, 6." XIV 159, 1), institae (Petron.

97), die Lehne dvdx/.ivTgov
,
smixXivtqov, avdxh-

tov (Corp. Gloss. II 74, 8), avdxhon (Etym. M.

90, 30), fulcrum (Isid. or. XIX 26, oft erwahnt;

s. hieriiber Mau Gott. Nachr. 1896, 76fi\). Ein
Bett mit Lehnen an beiden Enden heisst xXivtj

apupixsyaloi , Poll. X 36 nach W. A. Beckers
30 Emendation; Abbildung eines solchen El. ce'r. II

23"A (auch bei Baumeister Denkm. I 315).

Maffei Mus. Veron. 420 (auch bei Baumeister
I 309). An den in Pompeii gefundenen leeti tri-

cliniares sind die srrjlaTa ganz niedrig. Doch
gab es auch B., an denen sie eine gewisse Hohe
hatten und die Gurte an ihrer Unterseite befestigt

waren, so dass eine Bettlade, xohn (Poll. VI 10),

entstand. Das Bett hatte ausserdem eine Schranke

an der Wandseite, welche daher als pluteus von

40 der Vorderseite, sponda, unterschieden wird, Isid.

or. XX 11, 5. Martial. Ill 91, 9; dies ist sehr

deutlich auf den pompeianischen Bildern bei Rous
Here, et Pomp. VIII 18. Auf dies Gestell legt

man bei Homer zunachst Felle, dann wollene

Decken (yrjysa, yj.aivat, TajirjTsg), sowohl als Unter-

lage als zum Zudecken, auch ein Leintuch, dessen

, Lage und Zweck nicht niiher bezeichnet werden

(II. IX 661; Od. IV 297. XXIII 179; vgl. XIII

73. 118). Spater legte man auf die zovoi eiue

50Matratze, rvh], tv).sTov, attisch xvs<j>a).ov , xvs-

(pa/./.ov (Poll. a. O. Moeris s. xvsyoJ.ov), torus, und
ein Kopfkissen, xoooxscpd/.atov, cervical (auch ful-

crum Ammian. XXVIII 1, 47: fur beide haufiger

der allgemeine Ausdruck culcita) und Decken,

oTowuvai, ozodifiaTa, Tdjir/Ts;, stramenta, stragula,

vestes stragulae. Senec. ep. 87, 2 unterscheidet

stragulum im engeren Sinn als Unterlage von der

Decke, opertorium.

In alterer Zeit dienten wohl die gleichen B.

60 zum Schlafen, zum Speisen und zu sonstigem Auf-

enthalt, Plat. symp. 217 d. Bei weiterer Ausbil-

dung des Mobiliars wurden aber besondere leeti

mbkidares und tricliniares hergestellt, Varro de

1. 1. VIII 32. Hyg. fab. 274. Hist. Aug. Elag. 20.

Nach Varro a. O. waren sie von verschiedener

Hohe; und zwar wird die grOssere HOhe des lectus

cnhicularis , zu dem "man ilber Stufen aufstieg,

after hervorgehoben, Varro de 1. 1. V 168. Serv.
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Aen. IV 685. Ovid. fast. II 353. Luean. II 356.
Drei leeti tricliniares aus Pompeii sind im Museum
zuNeapel, Overbeck Pompeii* 427. Sie hatten
keinen Pluteus an der Biickseite, von der sie be-
stiegen wurden, auch keine Lehne am Kopfende,
dafiir aber an den der Offnung des Hufeisens zu-
gewatidten Schmalseiten eine der Lehne ahnliche
Schranke {pluteus, fulcrum). Doch zeigen bild-
liche Darstellungen, dass dies nicht immer der
Fall war. S. Triclinium.

Es gab femer, wenigstens bei den Eomern,
eigene leeti zum Lesen, Schreiben und sonstigem
Aufenthalt; das Offer dafiir gebrauchte Diminutiv
beweist, dass dies ,Studierbett' kleiner war, einem
Sopha oder Chaiselongue vergleichbar. Leetieula
lumbratoria Suet. Aug. 78. Ferner Ovid, ars am.
Ill 542; trist. I 11, 37. Sen. epist. 72, 2. Pers.
I 52. Plin. ep. V 5, 5. Natiirlich musste dieser
Lectus eine Lehne {pluteus Pers. I 166) haben,
die auch dienen konnte, um darauf zu schreiben.
Solche kleinere Leeti kommen auch auf Bildwerken
efter vor; hierher geheren auch wohl die oben
(S. 370) citierten Darstellungen von xXtvai d/ii<pi-

xe<pakoi, beidemale Kranken-B.
Ein kleines, einfaches Bett ist oxifinovs (s. d.),

oxi/ijzodiov; auf einem solehen schlaft Sokrates,
Plat. Protag. 310 c. Gleichbedeutend ist doxdv-
xr/g und xQappaxog

, grabatus
, letzteres bei den

Eomern die gewohnliche Bezeichnung cines arm-
lichen Bettes (z. B. Sen. ep. 18, 7.. 20, 11), wah-
rend scimpodium bei ihnen etwas wie den lectu-
lus lueubratarms zu bezeichnen scheint, Gell
XIX 10, 1. Cass. Dio LXXVI 13; vgl. iibrigens
auch Arist. nub. 633. 709. Griechisch heisst ein
niedriges und armliches Bett auch xa^ievv^, xa-
fievviov (s. d.).

Die Bettgestelle hcissen bei Homer II. Ill 391
Sivmxa iJxea, gedrechselt, was sich nur auf die
Fiisse beziehen kann; das haufigere Beiwort xoyxd
ist nicht geniigend erkliirt, viellcicht bezeichnet
es Schnitzarbeit. Auch an den Speise-B. ans
Pompeii sind die Fiisse rund, also gedrechselt.
und so erscheinen sie auch auf einigen bildlichen
Darstellungen (Baumeister Denkm. I 313),
wahrend andere Vasenbilder andere Formen zeigen
(a. O. u. II. XVI) mit fiacher, manchmal ornamen-
tiertcr Vorderseite. So auch die in Bettform ge-
roauerten Sarkophage eines Grabes in Neapel,
Galante Atti dell' Acc. di archeol. lettere e b.
arti, Napoli, XVII, I Taf. Ill, und der Deckel
einer thiinernen etruskischen Aschenkiste Mon. d.

Inst. VI 59.

Die Bettgestelle sind in der Eegel aus Holz.
Und zwar werden genannt Ahorn {atfsrda^tvoq),
Buche und Esche, Poll. X 35. Theophr. h. pi. Ill
10, 1. V 6, 4. 7, 6. Aus dem Holze einer Palmen-
art machten die Perser die Fiisse der B., Theophr.
h. pi. IV 2, 7. Auch furnierte man geringere
Holzsorten mit feineren ; so wird du<f lxo/./.o; Poll.
X 34 zu erkliiren sein; ebd. .-raodn:vSos, dfupixo'i.-
).o; xvlhr), mit Buchs furniert. Der lectus pa-
roninus Martial. XIV 85 war mit Citrus oder Ahorn
fumiert, Plin. n. h. Xin 96. XVI 66. Man fur-
nierte auch mit anderen Materialien. Besonders
oft wird Schildplatt envahnt, Varro bei Non. 86 3 •

de 1. 1. IX 47. Plin. n. h. IX 39. XVI 233. Iuv.
6, 80. Martial. IX 59, 9. XII 66, 5. Lucian. As.
53. Dig. XXXII 100, 4. Apul. met. X 34. Elfen-

bein, Varro de 1. 1. IX 47. Plaut, Stich. 377. Suet.
Caes. 84. Die Fiisse konnten auch ganz a as Elfen-
bein sein, mit einem Kern aus Metall; solche wur-
den in Pompeii gefunden, 0verbeck4 348. Ganz
elfenbeinerne B. hatte man nach Timaeus bei
Ael. v. h. XII 29 inAkragas; doch kOnnen natiir-
lich die ivip.ara nur furniert gewesen sciu. Mit
Gold und Silber incrustierte B. fanden sich schon
in derBeute von Plataiai; Herodot nennt sie IX

10 80 emxgvoovs xai exayyvgovs , 82 xQvoeag xal
dgyvgme. So sind auch sonst in der Eegel unter
goldenen und silbernen B. vielmehr mit Gold- und
Silberplatten verkleidete zu verstehen . Gold : Plaut
Stich. 377. Cic. Tusc. V 61. Suet. Caes. 49. Sen.
ep. 17, 12. 110, 12. Martial. VIII 33, 5. IX 22, 6.
Dig. XXXIII 10, 8, 3. Silber: Suet. Cal. 32. Plin.
n. h. XXXIII 144. 146. Massiv silbeme B. Hist.
Aug. Elag. 20. Dig. XXXIII 10, 3, 3. 9, 1. Ganz
aus Bronze ist das einzige erhaltene antike Bett

20 im Museo Gregoriano des Vatican, aus einem Grabe
bei Caere, abgeb. Baumeister Denkm. I 311.
Hier sind auch die Gurte durch Bronzestreifen
ersetzt.

Von den ganz incrustierten B. sind noch zu
unterscheiden die mit Verzierungen anderen Ma-
terials versehenen. Schon Odysseus (Horn. Od.
XXIII 200) verzierte sein Bett mit Gold, Silber
und Elfenbein. Namentlich verzierte man so die
sichtbarsten Teile, Fiisse und Lehnen. Es scheint,

30 dass man unter leeti Deliaci B. verstand, die auf
dieso Art verziert waren, zunachst in Bronze (dies
sind wohl die leeti aerati Cic. Verr. IV 59, die
nach Liv. XXXIX 6, 7. Plin. n. h. XXXIV 14
zuerst 187 n. Chr. nach Bom kamen); doch war-
den sie bald auch in Silber nachgeahmt, Plin.
XXXIII 144. XXXIV 9. Eine Vorstellung hier-
von geben die Speise-B. aus Pompeii Overbeck

4

427, an denen die Verzierungen der Fiisse und
Lehnen aus Bronze mit eingelegter Silberarbeit

40 sind. Die polsterartig ansteigenden Lehnen sind
hier an den Profiiseiten mit Metallplatten bekleidet,
die innerhalb eines vorstehenden Eandes Silber-
ornamente zeigen, oben und unten aber mit Biisten
verziert sind; an der dem Tische abgewandten
Seite fehleu die Silberornainente und erscheint
statt der Biiste nur ein Entenkopf. Ahnliche Mo-
tive zeigen die in Pompeii get'undenen Bisellien,
a. O. 426, wo PferdekOpfe statt der Entenkbpfe;
vgl. hierzu die von Hyg. fab. 274 erwiihnte Ver-

50 zierung der Fulcra mit EselskOpfen. Leeti Puni-
cani sind bei Cic. pro Mur. 75 (vgl. mit Sen. ep.
95, 72) einfache Holz-B., dagegen bei Plin. n. h.
XXXIII 144 solche, die mit Metall, auch mit Gold
und Silber verziert sind, aber in geringerem Grade
als die Deliaci. Bei Horaz ep. I 5, 1 sind Ar-
ch iaei lec-ti einfache B. Lectos Soteriri nennt
Gell. XII 2, 11 eine altmodische Form; iiber beide
ist Naheres nicht bekannt.

B. mit Fiissen aus anderem Material als das
60iibrige Gestell: Ter. Ad. 585: lectulos ilignis pe-

dibus; ferner elfenbeinenie und silbeme Fiisse,
Athen. II 48 b. VI 255 e. Clem. Alex. Paed. II 3
Poll. X 34.

Fur die Fiillung {tvmentum) war das diirf-

tigste Material Stroh (Plin. n. h. VHI 192), Schilf
{(omentum Circense Martial. XIV 160. Sen. de v.

b. 25, 2), Heu (Martial. XIV 162), Eohrbiischel
(dvdrjXr) bei Poll. X 41 = iv/vte. Plin. n. h.
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XVI 158. Ed. Diocl. XVIII 5. 6; vgl. Goll zu

Beckers Charikles III 76. Bliimner Maximal-

tarif 147), Blatter einer gnaphalium genannten

Pflanze, Plin. n. h. XXVII 88. Dioscor. Ill 120.

Am haufigsten aber wurde Wolle verwendet, und .

zwar bestand die billigste Wollfilllung aus den

Abfallen der Tuchbereitung , den vom Fullo ab-

gebiirsteten Flocken : yvdtpaXm, xviepaXXov, Herod.

,t. uov. Xe£. II 39 ; die Attiker bezeichneten mit

ersterer Form die Fiillung , mit der zweiten die 10

Matratze. Diese mit guter, eigena hierfiir zube-

reiteter Wolle zu fiillen, wie noch heute in Italien

fast ausschliesslich iiblich, soil nach Plin. n. h.

VIII 192. XIX 13 gallische Erfindung sein; be-

riihmt war das aus Gallien stammende tomentum
Leuconieum, Martial. XI 21, 8. 56, 9. XIV 159.

160. Auch Federpolster werden oft erw&hnt, Plat,

com. bei Herod, a. O. (frg. 97 K.). Poll. VI 10.

X 38. Varro bei Non. 86, 3. Cic. Tusc. Ill 46,

naeenpass, dass sie did xov 'lovyxagiov neSiov xal

Bexxegwv xal tov Maga&oivos xaXovfikvov mbiov

tfj Aaxlvy yXdnxtj nach Tarraco fiihre. Eine VOlker-

schaft dieses Namens in der Hispania Tarraconensis

zwischen dem Binsen- und dem Fenchelfelde un-

weit Emporion ist sonst nicht bekannt. Vielleicht

beruht die Erwahnung nur auf einer Verwechs-

lung mit Baeterrae (Beziers) jenseits der Pyre-

naeen, wie schon Casaubonus vermutete.

[Hiibner.]

Betthar s. Bethar Nr. 1.

Betthora (und Betthoro, Not. dign . or. XXXVII
12. 22) s. Baitarrhus.

Bettigo (xo Byxxiyw Sgos Ptol. VH 1, 22),

Gesamtname fur die an der Westkiiste Dekkhans

meridional streichenden West-,ghat' oder die Sahy-

adri, welche in dem ,blauen Ge\>irge' Nlla-giri

(Gipfel Dodda-betta ,grosser Berg 1 2630 m.) und
im sudlicheren.Elefantengebirge' Ana.malai (Gipfel

Plin. n. h. XVI 158. Martial. XIV 146. 159,20 2690 m.) ihre grOsste Hohe erreicht; der Name
namentlich als Kopfkissen, Eubulos bei Poll. X
38. Prop. IV 7, 50, doch sicher auch als Matratze,

Martial. XIV 159. Besonders gesucht waren die

Daunen der kleinen, weissen germanischen Ganse,

r/antae, Plin. n. h. X 54. Daunen von Schwiinen

Martial. XIV 161, von Eebhiihnern Hist. Aug.

Elag. 19, 9 , wo auch Polster aus Hasenhaaren.

Nach Strab. XV 693 stopften die Maccdonier in

Asien die Polster mit Baumwolle. Die Vermu-

selbst zeigt , trotz seines langen tj , dravidische

Herkunft, von betfa, vettu ,Gebirge' mit Suffix gu.

In dieser Kette ontspringen die kurzen Flusslaufe

Malabars wie der Pseudostomos § 33 (die Netra-

vati, von Mangalor) und der Baris § 34 (der Bach

von Nilecvara); ferner der in den Manaargolf

miindende Solon (Colian des Abu'lfcdha). Daher

erscheinen am Westabfall des B. auch die Brah-

mana des Pandyareiches § 74 und die nomadischen

tung Marquardts Privatl.2 490, dass das Wort 30 C6ra § 68. Ptolemaios hatte ebenso gut die Quellen
' :

der Kaveri, Krsna, ja selbst der Godavari in dieses

Gebirge verlegeii diirfen, wenn er nicht durch ver-

worrene Angaben iiber das Adeisathrongebirge

ware beirrt worden. Denn die nordliche Erstrek-

kung des B. bis zur Tapti ersieht man aus den

Angaben iiber die Tabassoi § 65 und iiber die

,Bergbewohner' Brjxxiyoi § 66, die Nachbaren der

Bhilla und Ainbastha der Gondvanaregion.
[Tomaschek.]

Betncteliim ttumen, erscheint auf der Tab.

xiii.tj von sanskr. tula, Baumwolle, komme und
Verwendung defselben zu solchem Gebrauch be-

zeuge, ist unhaltbar; vgl. Curtius Etymol.4 225.

Der Cberzug der Polster war gewohnlich aus

Leinen, doch gab es auch wollcnc und lederne,

Poll. X 34. 40. Besonders geschiitzt war fiir

diesen Gebrauch das cadurcische Leinen, Plin.

XIX 13. Preise leinencr Uberztige Ed. Diocl.

XXVIII 46—55, wo als beste Sorten die von Tral-

les und Antinoupolis erscheinen. Seidene Polster 40

Prop. 1 14. 22. Hor. epod. 8, 15. Martial. Ill 82, 7.

Die Uberziige waren meist buntfarbig, Prop. a. O.

und IV 7, 50. Farbig sind sie auch auf den

pompeianischen Bildcrn Helbig Wandgem. 1445

—1452, gestreift meistens auf Vasenbildern.

tfber Kissen und Polster iiberhaupt s. Blii in-

ner Technol. I 205ff.
;
Maximaltarif 14Gf.

Leinene Betttiicher kommen schon im Homer
vor (II. IX 176). Im Ed. Diocl. werden XXVIII
16—36 die Preise verschiedener Sorten angegeben,

auch die einer geringen fiir die Dienerschaft. Aus

der Zwischen zeit haben wir nur die Erwahnung
des odoviov syxotfiipoov in einem Pariser Papvrus

aus dem J. 163 v. Chr. (Not. et extr. XVIII 2.

1865, nr. 52—54; auch beiMarquardt Privatl.2

489. 9) und Non. 537, 20.

Fiir die Decken giebt Poll. VI 9ff. X 38. 42

zahlreiche Bezeichnungcn. je nachdem sie auf einer

oder auf beiden Seiten zottig waren, und nach der

Farbe. Auch bei den Eomern werden purpurne 60

und buntgestickte Decken oft erwahnt. z. B. Cic.

Phil. II 67. Martial. II 16, 2. Tib. I 2, 75. 77.

Pelze als Decken Plat. Prot, 315 d. Eine Decke

aus Ziegenfelleii ist die bei Aristophanes ofter er-

wahnte oiovga (s. d.). [Mau.]

Betteres (Bexxegsg). Strabon berichtet (III
'

160) von dem Lauf der grossen romischen Strasse

von den Tropaeer. de? Pompei'is auf dem Pyre-

Peut. als nOrdlieher Nebenfluss des Padus, schneidet

aber nach der Karte die Strasse Eporedia (Ivrea)

—Augusta Praetoria (Aosta) in der Niihe von Vi-

tricium (Verres) , wonaeh er vielmehr von links

in die Dora Baltea gefallen sein musste (daher

von Lapie fiir den Torrent de Challant gehal-

ten). Nahere Localisierung ist bei dem zerriitteten

Zustande der Karte nicht moglieh; unbegrundet

die gewohnliche Identification mit dem Oberlauf

Oder Sesia. [Hiilsen.]

Betunia s. Baedunia.
Beturbon (Geogr. Eav. IV 36 p. 285 P.) oder

Vetiirbo (Guido 51 p. 488 P.), Ort in Etrurien,

das heutige Viterbo. Der Name kommt sonst

im Altertam nirgends vor, obwohl die Existenz

einer Ansiedlung schon aus etraskischer Zeit durch

Funde bewiesen wird. S. Dennis Etruria2 I

150-155. [Hiilsen.]

Betnriges s. Bituriges und Avaricum.

Betiirnis, Ort in Etrurien an der Strasse von

Aretium nach Florentia beim Geogr. Eav. IV 36

p. 287 {Velum's bei Guido 52 p. 489; Biturixa

Tab. Peut.) ; nach Partheys Vermutung identisch

mit der massa Vctcrnetisis apud Tuseos , die

Ammian. Marc. XIV 11, 27 als Geburtsort des

Caesars Gallus nennt. [Hiilsen.]

Beturri s. Bituris.

Betntins s. Betitius.
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Betuus. Betuus Chilo, von Otho bei Tacitus
(hist. I 37) unter den Opfern des Galba bei dessen
Regierungsantritt genannt; mo'glicherweise iden-
tisch, jedenfalls verwandt mit 0. Betuus C. f.
Trofmentina tribuj Cilo Minueianus Valens An-
tonius Celer P. Liguvius Bufinus Liguvianus,
aedilis, duumvir qmnquetmalis, sacerdos trium
lueorum, procurator o&erpraesesj Etruriae quin-
deeim populorum und patronus munieipii, ver-
mutlioh von Perusia: CIL XI. 1941. [Henze.]

Betylua [Bezvlova Judith 6, lOf. u. a. Zonar.
ann. in 11 ed. Paris. 1686 I 139 BaixovkovA),
feste Stadt in Palastina, nicht weit siidlich von
der Ebene Esdrelon, nahe bei Dothan. Vielleiclit
das heutige Mithilije, sudlich von Ginaea (Dsche-
nln)

.
Robinson Palastina III 382. 586f. ; Neuere

bibl. Forschungen 443. Gudrin Samarie I 344
—350. Schurer Gesch. d. jild. Volkes IP 600.

[Benzinger.]
Betzas (Bh£as), Castell in Dacia mediterranea,

nahe an Bugaraka, Procop. de aedif. IV 4 p. 282,
33> [Tomaschek.]

Beuca, Konig der Sarmaten, kampft urn 466
gegen die Ostgothen. Jord. Get. 54, 277.

[Seeck.]
Beudos (Ilalaibv Bsvdog, Beudos vetus), Stadt

in Phrygien. 5 Millien nordlich von Synnada,
Liv. XXXVIII 15. Miinzen aus der Kaiserzeit
mit der Aufschrift BEYAHNQN TIAAAIQN bei
Head HN 559. Ramsay Asia minor 405 er-
klart die Angabe bei Ptol. V 5, 5, wonach Tla-
Xaiov Bevdos in Pisidien bei Baris lag, mit Recht
fur falsch. Er sucht (a. a. 0. 143) den Ort bei
Aghzykara; vorzuziehen ist wohl der Ansatz von
Kiepert, der es frfiher zwar nach Belat verlegt
(Franz 5 Inschriften), jetzt aber mit der Ruinen-
statte Bel-Karadjoren, wenig nordlich von Aghzy-
kara, identificiert

; vgl. seine Karte des westl.
Kleinasiens IX und Form. orb. ant. IX. Cramer
Asia minor II 34 vermutet wegen der Namens-
iihnlichkeit, dass Boudeia bei Nonn. Dion. XIII
512 dieselbe Stadt ware. [Ruge.]

Bene (Bsirj), Stadt in der makedonischen
Landschaft, Lynkestis, am Flusse Beuos (s. d)
Steph. Byz. Leake N. Gr. Ill 31 Of.

[Oberhummer.]
Beuos (Bsvog, Be bus), Fluss in Makedonien,

an welchem die Stadt Beue (s. d.) lag. Steph.
Byz. Nach Liv. XXXI 33. 6 wahrscheinlich einer
der sudlichsten Zuflilsse des Erigon. Dimitsas
r;a>?Q. Max. II 50. Heuzey Miss, de Mac<5d. 302.

[Oberhummer.]
Benrtina, beim Geogr. Rav. IV 24 p. 228,

vielleicht, wie Pin der und Parthey annehmen
statt Betera (= Vetera), da die Tab. Peut. an
dieser Stelle Yeteribus hat (Birten?) Vgl Ber-
tunum.

(-Ihrn-]

Beuzavaticum rusticarium. Gehoft im Bis-
tum Sarsenterum in Dalmatia. Acta concil. Salonit.
a. 532; vgl. den illyrischen Personennamen Beusas.

[Tomaschek.]
Bewaffnung. I. Griechen. Die Denkmiiler

der ,mykenischen' Zeit ergeben als Ausriistungs-
stucke fur den Krieger den Metallhelm und mit
Metall beschlagenen mannshohen Schild zur Ver-
teidigung, Schwert und Lanze zum Angriff; den
Gnechen selbst gait als ihre nationale B. die Pa-
nophe, d. h. die Ansriistung mit Helm, Panzer,

Beinschienen, Schild sowie Schwert und Lanze. wie
sie die homerischen Helden trugen

; Jahrhunderte
lang ist der Burger, welcher die Ehre und die
Pflicht des Waffendienstes hatte, mit diesen
Waffenstiicken als ,Hoplit' ausgezogen oder hat
sie bei festlichen Gelegenheiten angelegt; auch
wer von der Biirgerschaft zu Ross diente

,
trug

diese schwereB., welcher jedoch der Schild fehlte;
bei einem griechischen Biirgeraufgebot herrschte

10 wohl Gleichartigkeit der B.. aber da jeder sich
seine Ausriistung selbst zu beschaffen hatte, nicht
Gleichformigkeit der Waffenstiicke, wie dies Dar-
stellungen auf attischen Vasen aus dem 5. Jhdt.
recht anschaulich schildern. Nur die Spartiaten
wichen von dieser allgemeinen griechischen Ubung
ab: sie trugen ausser Schwert und Lanze den
mannshohen Schild, der den Panzer, vielleicht
auch die Beinschienen uberflussig machte, einen
eigentiimlichen eiformigen Metallhelm, und brach-

20 ten durch die von alien im Kampf getragenen
roten Rocke einen gleichfflrmigen Eindruck der
ausseren Erscheinung hervor. Was sonst mit aus-
zog, aber ohne Hoplitenrustung . Heloten oder
Theten , war das ,leichte' Volk, meist nur be-
waffnet mit einer Fernwaffe, Bogen, Schleuder.
Wurfspeeren; im westlichen Mittelgriechenland
und in Thessalien ist noch im 5. Jhdt. diese
,leichte'B. die allgemein iibliche gewesen. Zwischen
der schweren und leichten Ausriistung steht die

30 B. mit dem leichteren runden Lederschild , der
Pelta, dem langen Schwert, mehreren leichten
Wurfspiessen , dem breitkrampigen Hute : sie
stammt aus Thrakien und wurde durch thrakische
und nordgriechische Soldner im Laufe des pelo-
ponnesischen Krieges in Griechenland bekannt;
Iphikrates fuhrte diese ,Peltasten'-B. bei seinen
Sohlnern ein. Im Heere Konig Philipps und Ale-
xanders war die makedonische Ritterschaft grie-
chisch bewaffnet, die Hypaspisten, urspriinglich

40 cine stehende Hof- und Haustruppe der Konige,
trugen die nordgriechische Ausriistung : den brei-
ten Hut, die Kausia, den kleinen, runden Schild,
Schwert und Stosslanze; das Aul'gebot der freien
Makedonen, die Pezetaeren, fuhrte als eigeutiim-
liche Waffe die 12 griechische Ellen = 5.25 m.
lange Stosslanze, die Sarisse. wozu ausser dem
kleinen Schild und einem dolchartigen Schwert
vielleicht noch Helm und Beinschienen als Schutz-
waffen kamen. In der letzten Reorganisation des

50 Heeres durch Alexander verlor die B. ihren bis-

herigen nationalen Charakter: wie da Tausende
von Orientalen mit makedonischen Waffen aus-
gerustet und ausgebildet wurden. so fand die
,rnakedonisehe' B.. d. h. vnr allem die Ausriistung
mit der Sarisse, Eingang in Griechenland. wo sie
Kleomenes III. und Philopoimen ihren Landsleuten
in die Hand gaben, und sie wurde im Osten das
Merkmal des schweren Fussvolkes, das aus Grie-
chen und Barbarcn zusammengesetzt war. In den

60 Heeren der spateren griechischen Reiche lassen
sich Anfange der Uniformierung erkennen : grosse
Abteilungen fiihren Schilde von gleicher Gestalt
und Farbe in Nachahmung der alexandrischen
Argyraspiden

, andere tragen durchgangig pur-
purne Rocke : auch das Aussehen der Soldner wird
innerhalb der einzelnen Truppenarten ein gleich-
artiges gewesen sein, da ihnen die Waffen aus'
den koniglichen Zeughausern eeliefert wurden.
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Die barbarischen Contingente , wie sie zuerst in als Interimscostum ist sinnwidrig. Fiir das 2. Jhdt.

den Heeren Alexanders, dann in immer grosserer geben ein vollstiindiges Bild der Bewaffmmg die

Zahl und Mannigfaltigkeit in denen seiner Nach- Reliefs der Siegesmonumente , an deren Realitat

folger, am starksten in den seleukidischen Heeren durchaus nicht gezweifelt werden kann. Die Be-

auftreten, behielten ihre nationale B., jedoch ist wafihung der Constantinischen Zeit zeigt das Mo-

dieselbe nur in wenigen Fallen bekannt: die Kel- nument von Adam-Klissi, dessen richtige Zeit-

ten liatten mannshohe Schilde, lange Hiebschwer- bestimmung R i e g e 1 Mitteilungen des fisterr.

ter, die Thraker trugen weisse Schilde, Bein- Museums fiir Kunst und Industrie 1896 I. Heft

schienen , schwarze ROcke und grosse eiserne auf Grund der Ornamente und der Architektur

Schwerter, die paeonischen Reiter urn das J. 300 10 gegeben hat (er liess sich nur durch die angeb-

werden auf Miinzen eines ihrer Konige abgebildet liche ZugehOrigkeit der Traiansinschrift zu dem Mo-

mit Hosen und Chiton, Helm mit Busch und numente beirren; vgl. dariiber M. Dreger Allge-

Stosslanze (das einzelne s. unter den griechischen meine Bauzeitung 1896 S. A. S. 11): Der Kaiser ist

Namen der einzelnen Waffenstiicke). [Droysen.] Constantin derGrosse, der sich dasHaar kammte wie

II. Bewaffnung des rOmischen Heeres. Traian und als erster seit Traian sich wieder den

a) Die altesten Nachrichten beziehen sich auf Bart scheren liess, Ausser den Waffen (vgl. die Na-

das sog. servianische Heer , Liv. I 43. Dionys. men der einzelnen Waffen) zeigen dies auch die selt-

ant. IV 16. 17. Das timokratische Princip der samen signa, sowie das Fehlen der Praetorianer-

Stimmordnung ist auch fur die Gliederung und signa. Die von Vegetius getadelte Gewohnheit sei-

Bewaffnung des Heeres massgebend. Die erste 20 ner Zeit, (auf dem Marsch) Helm und Panzer abzu-

Klasse tragi galea, clipeus, ocreae, loriea, omnia legen, zeigen die Reliefs. Diese Friedenstracht im

ex aere als Schutzwaffen, als Angriffswaffen gla- Kriege stammt, wie Tacitus zeigt, aus dem Oriente,

dius und hasta. Es ist die navonUa des griechi- und Constantin der Grosse, welcher die Orientalisie-

schen Hopliten. Vgl. Droysen Hecrwesen und rung der Reiches zum Abschlusse brachte, wird sie

Kriegfiihrung 3ff. Altitalisch scheint die Bewaff- im Heere geduldet haben. In der ersten Kaiserzeit

nung der zweiten, dritten, nach Dionysios auch wird man eine einheitliche Ausriistung der Truppen-

der vierten Klasse, welche an Stelle des elipeus das Legionen wie Auxilia mit dem Lederkoller (lorica)

scutum tragen und denen der Panzer fehlt. Nur und einen eisernen Helm {galea) annehmen diirfen.

die zweite Klasse hat oereae. Nach Livius fehlt Ebenso fiihren alle Fusstruppen #facK«s und^io.
der vierten Klasse das scutum; sie sind nur mit 30 Als Schild ist fiir den Legionar das scutum sicher,

hasta und verutum bewaffnet. Die fflnfte Klasse die Auxilia haben parmae; ebenso ist den-Legio-

bilden die Leichtbewaffneten, nach Dionysios mit naren das pilum eigentiimlich, wahrend die Auxilia

Schleuder und Wurfspiessen bewaffnet, nach Li- mehrere Wurfspeere (hastae) tragen. Die Reiter

vius nur mit der Schleuder. Die Reiterei ist nach fiihren nur ein Schwert (spatha), eine Lanze und

Polybios VI 25 ebenfalls ungepanzert und tragt mehrere Wurfspeere, Jos. b. Iud. Ill 96 ;
auf den

einen ledernen Rundschild und eine hasta. b) Das Denkmiilern tragt die Wurfspeere der calo. In clau-

Heer zur Zeit des Polybios VI 22. 23. 25. Das discher Zeit tritt als Panzer die lorica squamata

timokratische Princip der Heerbildung zeigt sich ein , um unter dem sparsamen flavischen Regi-

noch darin wirksam. dass die Leichtbewaffneten mente wieder dem Lederkoller Platz zu machen.

aus den armsten Biirgern genommen werden und 40 Die ganz geiinderte Bewaffnung der traianischen

die Burger der ersten Klasse allein den Panzer, Zeit zeigt die Traianssaule. Legionare und Prae-

die lorica hamata tragen. Das schwerbewaffnete torianer tragen die lorica segmentata, die Auxi-

Fussvolk triigt als navoTilia galea, eine ocrea, scu- lia die lorica hamata. Wahrscheinlich^ seit Ha-

tum , und soweit die Soldaten nicht der ersten drian erhalten die Praetoriauer die lorica squa-

Biirgerklasse angehoren, tragen sie den y.agSto- mata und die parma, an deren Stelle mit der

yii'AaS. Als Angriffswaffe haben sie den gladim Erganzung der Praetorianer aus den Legionen

hispaniensis, die hastati und principes zwei pila unter Septimius Severus das scutum tritt, das

und die triarii eine hasta. Die Leichtbewaffneten ihnen Macrinus wohl nur voriibergehend wieder

relites tragen galea, parma, sieben hastae veli- nahm, Cass. Dio LXXVIII 37, 4. Das Monument

tares und einen gladius, Liv. XXVI 4, 4. Die 50 zu Adam-Klissi zeigt cataphractarii in der lorica

Reiterei ist nach Art der griechischen bewaffnet. hamata und sqitamata und zumeist das scutum,

c) Seit Marius ist die ganze Legion gleichmassig seltener die parma, pilum und gladius.

bewaffnet und besteht nur aus schwerem Fuss- [v. DomaszewskiJ

volk. Das Iulierdenkmal von St. Remy, sowie Bexuin (Geogr. Rav. IV 32 p. 269 P. V 2

die in Alesia gefundenen Uberreste der Caesa- p. 337 P.) , Ort in Ligurien an der Strasse von

rischen Waffen fiihren darauf, dass die Bewaffnung Luna nach Genua, unbekannter Lage. [Hiilsen.]

dieselbe war, wie in der alteren Kaiserzeit. Jedoch Bezabde (aramaeisch Be Zabdai ,Haus des

sind auf dem Iulierdenkmal die Reliefs nach dem Zebedaeus') , feste Stadt in Mesopotamien am

Vorbilde griechischer Sarkophage gearbeitet und westlichen Ufer des Tigris unterhalb Amid; nach

nur mit wenigen realistischen Zugen der rOmischen 60 ihr heissen die Bewohner des Gebietes Zabdiceni

Bewaffnung ausgestattet, d) Kaiserzeit. DieUber (die auffallige Endung -iceni geht — durch das

lieferung beruht fast nur auf den Denkmalem. Araniaeische — wahrscheinlich mittelbar auf die

Die Grabsteine mit den Darstellungen romischer persische Endung ik zuriick; vgl. ebenso im Sy-

Krieger gehoren mit geringen Ausnahmen alle dem rischen Garmekaja von Beth Garm.il). Es wurde

1. Jhdt. an. Gewiihnlich sind die Soldaten ohne von Sapor I. erobert (Amm. Marcell. XX 7, 1), von

Panzer und Helm, also in der Friedenstracht der Constantius vergeblich belagert (XX 11, 6) und von

Garnison (Tac. ann. XIII 35. 36; hist. I 27) dar- Iovianus beim Friedensschlusse an die Perser ab-

tellt. Die <Hanf>e Bezeichnuns' dieser Tracht getreten (Amm. Marc. XXV 7, 9. Zosim. Ill 31)..
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Bei Sozom. hist. eccl. II 13 ZapSacov ymqlov
{arabisch Bazabda Iakut Geogr. Wortb. I 266;
syrisch Bet Zabdai). Jetzt Geztre ibn 'Umar;
vgl. Moltke Briefe iib. Zust. u. Beg. i. d. Turk.

(Gesamm. Schr. VIII) 251. Sachau Kcise in Syr.

u. Mesopot. 379. G. Hoffmann Ausz. aus syr.

Akten pers. Martyrer 24 Not. 177. [Praenkel.]

Bezedel {Befrda Joseph, bell. Iud. Ill 2, 3),

Dorf Paliistinas in der Nahe von. Askalon; sonst

unbekannt. [Benzinger.]

Bezek (Bs&x Euseb. Onom. ed. Lagarde 237,

52. Hieron. ebd. 105, 28), zwei Orte gleichen

Namens in Palastina, nahe bei einander gelegen,

17 Millien von Neapolis entfernt, in der Rich-
tung auf Skythopolis; nicht identificiert.

[Benzinger.]

Bezereos, nach Itin. Ant. p. 74 Station der

binnenlandischen Strasse von Tacape (Gab§s) nach
Leptis Magna, am Limes Tripolitanus, 120 Mil-
lien von Tacape; vgl. liber die Lage Tissot
Geographic comp. de l'Afrique II 705.

[Dessau.]

Bezetha. 1) 2?«fe#d (Joseph, bell. Iud. II

15, 5. 19, 4. V 4, 2. 5, 8), die nordlichste, von
der sog. dritten Mauer, der Mauer des Agrippa,
eingeschlossene Vorstadt von Jerusalem, s. d.

2) BrjCa&d (Euseb. Onom. ed. Lagarde 240,
15. Hieron. ebd. 108,9 Bethsaida; Evang. Joh.

5, 2 BtjSCa&d, var. Brj&eoda), Teich in Jerusalem,
dessen Wasser dem Volksglauben als zu gewissen
Zeiten heilkraftig gait; wie der Name anzeigt,

in der Vorstadt B., nach Johannes beim ,Schaf-

thor' gelegen ; von der (iibrigens jungen) Tradition

mit der heutigcn Birket Isra'in an der Nordseite

des Teinpels identificiert. Seine Lage ist noch
immer nicht mit Sicherheit nachzuweisen ; der
Bethesdateich des Mittelalters scheint mit einiger

Wahrscheinlichkeit in dem Doppelteich unter dem
Kloster der Zionsschwestern wiedergefunden zu
sein; Schick ZDPV XI 1888, 178—183.

[Benzinger.]

Bla (B(a). 1) Personification der Gewalt. Bei
Hesiodos (Theog. 383ff.), dem Apollodoros (I

2, 4; so auch Hyg. fab. praef. , wo die Namen
Invidia, Victoria, Vis, Potestas lauten; vgl.

auch Kallim. Hymn. Zeus 67) folgt, sind Zelos

und Nike, Kratos und B. Kinder des Titanon-
sohnes Pallas und der Okeanide Styx, mitsamt
ihrer Mutter bei Zeus hochgeehrt und immer,
seines Winkes gewartig, in seiner Nahe. Auf
dieser Dichtung, in der die vier Geschwister
nichts anderes als die Symbole der hOchsten GOtter-
macht darstellen, fusst Aischylos, wenn er im
Prolog des ngofirjdevg dsa/icoztjg Kratos und B.

(letztere stumm) als Personen einfuhrt, die im
Auftrag des Zeus den Prometheus unter Aufsicht
des Hephaistos an den Kaukasos fesseln. Im
Knit erscheint B. mit Ananke (s. d.) verbunden
auf Akrokorinth {Isqov, das nicht betreten werden
durfte, Paus. II 4, 6) und im pisidischen Adada
(zusammen mit Apollon angerufen am Eingang
eines Orakels , CIG HI 4379 o). Dass man in

spaterer Zeit beide als gleichbedeutend oder doch
wesensverwandt auffasste , beweist der Umstand,
dass Plutarch (Themist. 21) in der Wiedergabe
des hohnenden Scherzwortes, das Herodotos (VIII

111) dem Themistokles gegeniiber den Andriern
in den Mund legt, fiir die Ananke des Herodotos

einfach B. einsetzt. Zwei Gestalten des polygno-
tischen Unterweltsbildes deutetEobert (16. Hall.

Winckelm.-Progr..60) vermutungsweise auf Kratos
und B. [Wernicke.]

2) Beiname der Athena bei Lykophr. 520 nebst

Schol. [Jessen.]

Biabana [Biafldva, Var. Biavavva), Stadt im
Norden von Arabia Felix, Ptol. VI 7, 32. Von
Sprenger (Alte Geogr. 271) mit al-Byna (De-

minutiv Bujaina) verglichen , welches die vierte

Station von al-Jamama bildet. [D. H. Miiller.]

Biadas. 2xf>axrjyog 'Ekevftegolaxcbvcov , An-
fang des 1. Jhdts. v. Chr., Le Bas II 242 a =
Dittenberger Syll. 255. [Kirchner.]

Biadike {Biadice, d. i. BtadUrj), Gemahlin des

Aioliden Kretheus; Variants ohne Gewahrsmann
bei Hyg. po6t. astr. II 20.

[Hiller v. Gaertringen.]

Biadinnpolis s. Biandyna.
Biatcov 8£hi). Klage wegen Gewaltthatigkeit

findet zwar wegen aller Gewaltthatigkeit statt

(Harpokr.), doch wird sie besonders fur zwei Falle

erwahnt. Einmal namlich wurde sie gegen den
in Anwendung gebracht, welcher eine bewegliche
Sache jemandem mit Gewalt entriss, und da auch
Sclaven unter die beweglichen Giiter gehorten, so

konnte auch gegen gewaltthatigen Sclavenraub

und die gesetzwidrige depaigeaig sig iXev&sQiav

diese Klage in Anwendung gebracht werden (Plat.

Leg. XI 914 e). Eines Palles dieser Art gedenkt
Lysias (XXIII 9f.). Pankleon hatte sich wider-

rechtlich eingebiirgert, wird verklagt und von
mehreren als Sclave in Ansprach genommen, von
anderen aber mit Gewalt ihnen entrissen, wodurch
sie sich der §. 8. blossstellen. In solchen Fallen

erhielt der Beschadigte Schadenersatz, und eben so

viel musste an den Staat bezahlt werden (Demosth.
XXI 44). Der zweite Fall, wo diese Klage in An-
wendung kommt, ist, wenn jemand an einem freien

Knaben, einer Jungfrau oder Frau Notzucht ver-

ubte oder sie in der Absicht raubte, um Dnzucht
mit ihr zu treiben. In diesem Falle heisst die

Klage bei den Spiitern (Stag Scxtj (Schol. Plat. rep.

V 464), welche Benennung bei keinem Alteren vor-

kommt. Nach Plut. Sol. 23 musste der schuldig

Befundene 100 Drachmen Strafe bezahlen, eine

unverhaltnismiissig geringe Strafe , zumal wenn
man damit vergleicht, was Lukian. Hermotim. 81
erzahlen liisst. Ein junger Mann raubte die Toch-
ter seines Nachbars, schandete sie und beschwich-

tigte, um der /}. 8. zu entgehen, den vermegens-
losen Vater des M&dchens mit einem Talente.

Lysias bemerkt (I 32), dass man nach einem Ge-
setz, in der /?. 8. schuldig befunden, den Schaden
doppelt babe ersetzen mflssen (dix/.ijv xijv jttdjjqv

oqpsi/.eir). Wahrscheinlich ist also in spaterer Zeit

die Strafe verscharft worden. Denn da der Schaden
jetzt abgeschatzt werden musste, so konnte die

Strafe sehr hoch ausfallen. Die Klage wurde im
ersten Falle von dem Beschadigten angestellt, im
zweiten Falle wohl vom xvgtog der Beschadigten.

tibrigens stand es dem letzteren auch frei, das

Vergehen durch die Offentliche Klage vfieeoig (s.

d.) zu verfolgen (Demosth. XXI 47), ja wenn er

den Vergewaltiger auf der That betraf, so verlieh

das Gesetz ihm das Recht straffreier TOtung (De-

mosth. XXIII 53) , ganz ebenso wie gegen den
Verfiihrer (trotz Lys. I 31). Die Privatklagen
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wegen Gewaltthat wurden bei den 40 Stxaaxal

xaxd 8r)povg angebracht (Demosth. XXXVII 33.

Schol. Plat. a. a. O.). S. Heffter Gerichtsverfass.

247. Meier-Lipsius Att. Proc. 643f. Platner
Proc. u. Klagen II 176—183. 213. Hermann-
Thai he im Rechtsalt. 26. 37. [Thalheim.]

Biana s. Beona.
Biandyna (BidvSvva, Bidvbwa), Stadt in La-

konien an der Westkiiste der Parnonhalbinsel,

zwischen Akriai und Asopos, Ptol. Ill 14, 32 1

(16, 9); Ethnikon Bia(v)8ivovjtohkag CIG I 1336.

Curtius Pel. II 291. 328. Bursian Geogr. II

143, 1. Nach Miiller zu Ptol. a. a. O. wahr-

scheinlich die auf der franzOsischen Karte mit

Tour Elia bezeichneten Ruinen. [Oberhummer.]

Bianna {Blawa), eine kretische Jungfrau (aus

Biennos?), welche infolge einer allgemeinen Durre

einst mit andern Kretern nach dem italischen

Hydrus und von da weiter nach Gallien wanderte.

Als sie am Rhodanus die vom Orakel empfohlene c
l

sumpfige Stelle gefunden und zum Wohnsitze er-

wahlt hatten, verschwand bei festlichem Reigen-

tanz die Jungfrau B. in einem Erdschlund, wo-

rauf nach ihr die neue Colonie Bienna, jetzt Vi-

enna (s. d.), genannt ward, Steph. Byz. s. BUvvog.
[Tumpel.]

Bianor (BidvmQ). 1) Kentaur, auf der Hoch-

zeit des Peirithoos von Theseus erschlagen, Ovid,

met. XII 345 {B-knoris).

2) Troer, von Agamemnon getdtet, Horn. II. f

XI 92 {BirjvoQa, Aristarch schrieb BidvoQa).

8) Mythischer Grander von Mantua, Sohn des

Tiberis und der Manto, der Tochter des Tciresias,

nach der er die Stadt benannte ; heisst eigentlich

Ocnus, Verg. Aen. X 198 (richtiger Auenus).

Serv. eel. IX 60; Aen. X 198. Nach anderen Solm

oder Bruder des Aulestes, des Griinders von Pe-

rusia ; erbaute, um mit dem Bruder nicht in Streit

zu geraten, Felsina (so Cluverius Ital. antiq.

I 255 fiir Celsena), das spatere Bononia, und er- -

laubte seinem Heere feste Burgen anzulegen, zu

denen auch Mantua gehOrte, Serv. Aen. X 198.

Sein Grabmal erwahnt Vergil, eel. IX 60 (freie

Nachbildung Theokrits VII 10f.). Vgl. Aucnus
u. Miiller-Deecke Etrusk. I 125. II 287.

[Knaack.]

4) Mit Simon (s. d.) Schwager und Soldner-

fiihrer des seit 359 v. Chr. regierenden Odrysen-

fiirsten Amadokos II. (Demosth. XXIII 10. 180),

wurde von den Athenern mit dem Burgerrecht

beschenkt (Demosth. XXIII 12, vgl. 17. 123. 189).

[Judeich.]

5) Ein Akarnane, wird von Arrian anab. II

13, 2 gemeinsam mit Amyntas, dem Sohne des

Antiochos, erwahnt. Er war zu den Persern iiber-

gegangen und fand wahrscheinlich mit Amyntas,

bald nach der Schlacht bei Issos, sein Ende in

Agypten. [Kaerst]

6) Epigrammdichter des Philipposkranzes. Ver-

fasser von etwa 20 wenig anmutenden Gedichten

in manierierter Sprache. welche zum grossen Teil

Anekdoten erzahlen oder Genrebilder beschreiben

(uber Anth. Pal. XVI 276 vgl. Benndorf De
anth. gr. epigr. quae ad artem spect. 62). Seine

Zeit bestimmt IX 423 (auf das Erdbeben, welches

Sardes zerstorte, 17 n. Chr.); er stammte nach

VII 49 und 396 aus Bithynien und war vielleicht

Lehrer der Grammatik (VII 644 B. yeafi/umxov,

Plan. aS^ov ol 8s BtdroQog ; das Gedicht scheint

nicht von ihm). Rivalitat mit Antiphilos zeigt

VII 396 (vgl. 399), mit Apollmiidas IX 223 (vgl.

265). IX 273 (vgl. 264). [Reitzenstein.]

Biantiades (Biavuddrjg) , Sohn des Bias (s.

d. Nr. 2), Talaos, Apoll. Rhod. II 63. 111.

[Bethe.]

Biantidai (BiamiSai), argivisches Herrenge-

schlecht, Nachkommen des Bias Nr. 2 und der

Pero, Tochter des Neleus. Ihr Stammbaum steht

mit Abweichungen in Einzelheiten bei Apollod.

bibl. 19, 12, 8. Paus. II 6, 6. 18, 4. Diod. IV
68, 4. Schol. Euripid. Phoin. 150. 422. Schol. B
Horn. II. II 565. Schol. Pind. Nem. IX 30; vgl.

Apollod. bibl. I 9, 10, 1. Hyg. fab. 14. 51. Von
dem Zwiste der B. (Talaos, Adrast) mit den bei-

den andern Furstengeschlechtern von Argos den
Melampodiden (Amphiaraos) und Anaxagoriden
(Kapaneus) erzahlte Menaichmos von Sekyon (Schol.

Pindar. Nem. IX 30). Als seine Quelle ist ein

Epos gewiss, vermutet wurde 'AficpidQsco k^eXaalrj

(%. d.) von Bethe Theb. Heldenl. 43ff. [Bethe.]

Biarchns, auch biarcus und bearcus geschrie-

ben, Titel einer niederen militarischen Charge,

im J. 327 zuerst nachweisbar (CIL VHI 8491),

bezeichnet eine hohere Rangstufe als Circitor, eine

niedrigere als Centenarius (Hieron. adv. Joh. Hier.

19 = Migne L. 23, 370.' Cod lust, I 27, 2, 22ff.

XII 20, 3), doch kommt auch der letztere Titel

i mit dem des B. verbunden vor (<$kafUm 'Avzao-

vivco fiidgxq} xevtr/vagicp rwv xvgicov fioij %Srv

XafiTiQoxdxmv indQXWv xov legov jiqcuzcoqiov Athan,

apol. c. Ar. 74 = Migne Gr. 25, 385). Biarchen

finden sich wohl in alien TruppenkOrpern der

Infanterie (CIL III 3370. V 8755. 8776 = Dessau
2799) und der Cavallerie (Hieron. a. O. Herm.
XIX 418 = Ag. Urk. d. Berl. Mus. I 316. Dessau
2804), sowie in den militarisch organisierten Be-

amtencollegien , z. B. bei den Agentes in rebus

) (Cod. lust. XII 20, 3. Cod. Theod. I 9, 1), bei

den Fabricenses (CIL V 8754, 8757), in den Officia

der Praefecti Praetorio (Athan. a. O.), der Duces
(Cod. lust. I 27, 2, 22ff.) u. s. w. O. Hirsch-
feld Abh. Akad. Berl. 1893, 424. [Seeck.]

Bias (BCag). 1) Fluss in Messenien, nOrd-

lich von Korone, angeblich nach Nr. 2 benannt,

Paus. IV 34, 4; wahrscheinlich der jetzt Joannis

(tfirkisch Dschane) genannte Bach. Leake Morea
I 396f. 440. 471 pi. 5. Curtius Pel. II 164f.

) Bursian Geogr. U 172, 2. [Oberhummer.]

2) Sohn des Amythaon und der Eidoinene (Apol-

lod. bibl. I 9, 11, 2) oder der Aglaia (Diod. IV

68, 3), nur als Bruder des Sehers Melampus und

Stammvater der argivischen Biantiden bekannt

ohne eigene Thaten. Kulte nicht nachweisbar.

B. ist in Pylos und Argos localisiert. a) Nach
der unklaren Erzahlung Horn. Odyss. XV 237,

vgl. XI 286ff. ist B. mit seinem Bruder Me-

lampus in Pylos ansassig; dieser wird von Ne-

3 leus benachteiligt, erwirbt nach laager Gefangen-

schaft bei Phylakos dessen Rinder, racht sich

an Neleus und giebt dem B. dessen Tochter

Pero. Ausfuhrlicher und mannigfach abweichend

wird diese gefahrvolle Werbung des Melampus
fiir seinen Bruder B. erzahlt bei Apollod. bibl. I

9, 12. Paus. IV 36, 3. Schol. Horn. Od. XI 289

(iaxoma xaga $egexv8i] frg. 75). Theokr. HI 43

mit Scholion, vielleicht zum Teil nach Hesiod,
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der diese Sage in dem Epos MeXapisxodia (frg. 194
Rzach) und MeydXai 'HoTai (frg. 168) erzahlt hat.

Vgl. Diimmler Kb. Mus. XLV 1890, 197. Nach
Diod. IV 68, 3 ist B. mit Melampus und Neleus

aus Thessalien nach Pylos eingewandert. Der
Fluss in Messenien Nr. 1 ist nach Paus. IV 34,

4 von B. benannt.

b) In Argos erwirht Melampus durch Heilung
der rasenden Weiber zwei Drittteile des Landes,

von denen er eines seinem Bruder B. schenkt.

Diese Sage liegt in drei Versionen vor: 1) Diod.

IV 68, 4. Apollod. bibl. I 9, 12, 8. Paus. II 18, 4;

2) Akusilaos frg. 19 bei Apollod. II 2, 2, 2. Phe-

rekydes[?] frg. 24 in Schol. Horn. Od. XV 225.

Eustath. p. 1685, 10. Probus zu Vergil Eclog. VI
48 = Serv. Eel. VI 48. Schol. Stat. Theb. IV 453;

3) Hesiod. frg. 52—54 Rzach. Herodot. IX 34;

s. auch Horn. Od. XV 239. Vgl. Bethe Theban.
Heldenlieder 46. 173. B. heiratet eine der Tochter

des Kcnigs von Argos, Apollod. II 2, 2, 8. Phe-

rekyd. [?] frg. 24. Die Nachkommen des B. (s.

Biantidai) sitzen in Argos, nicht in Pylos, doch
als ihre Stammmutter wird stets Pero, des Neleus

Tochter genannt. tfber B. handelt A. D. Mtiller
Mythologie der griech. Stamme I 161ff.

3) Sohn des Melampus und der Iphianeira,

der Tochter des Megapenthes von Argos , Diod.

IV 68, 5, woWesseling mit Hhvweis auf Apol-

lod. bibl. I 9, 13, 1 und Paus. I 43, 5 "Apavxa

ftir Biavxa vorgeschlagen hat.

4) Konig von Megara, von seinem Neffen Pylas

erschlagen, Apollod. bibl. Ill 15, 5, 3.

5) Sohn des Priamos
,

Apollod. bibl. Ill 12,

5, 8. Hygin. fab. 90, wo Biantes iiberliefert ist.

6) Dnterfeldherr des Nestor vor Troia, II. IV 296.

7) Athener, Unterfeldherr des Menestheus vor

Troia, II. XIII 691.

8) Schol. II. XI 20 heisst in Cod. B der Vater

des Kinyras fiilschlich B. statt Theias, wie Twl.

und Eustathios geben. [Bethe.] '

9) Fiihrer der Lakedaimonier gegen Iphikrates

von Athen bei Plut. apophth. Lacon. 219 C.

[Kirchner.]

10) Bias, Sohn des Teutames, Staatsmann und
,Weiser' zu Priene. Litteratur: 0. Bernhardt
Die sieben Weisen 7f. Bohr en De septem sa-

pientibus (Bonn 1867) 43ff. Zeller Phil. d. Gr.

I496ff. Hirzel Der Dialog II 133ff. HarroWulf
De fabellis cum collegii sept. sap. memoria con-

iunctis (Diss. Hal. XIII 164ff. 188). v. Wilamo-!
witz Herm. XXV 196. Erdmannsdorfer Pr.

Jahrb. XXV = Das Zeitalter der Novelle in Hel-

las 321. Dun eke r Gesch. des Altertums IV
340. VI 305. 508. E. Mever Gesch. des Altert.

II § 391 S. 617. 441 S. 715. 472 S. 770. Len-
schau De rebus Prienensium , Leipz. Stud. XII
124-136. BergkLitt.-Gesch.H414. Schneide-
win Philol. I 22. HiHer Rh. Mus. XXXm 520ff.

Untergeschobenes melisches Fragment bei Bergk
PLG III p. 199.

"

C

A. Alteste Zeugnisse. B. gehort zu dem
urspriinglichen festen Kern des Sieben -Weisen-
Kreises, zu den vier a>/ioXoyi]fisroi ao<po( Thales,

B., Pittakos, Solon (so nach der auch aus litte-

rarischen Katalogen bekannten Peripatetikerme-
thode Dikaiarchos bei Diog. Laert. 141 und Cicero

Rep. I 12, s. Bohren 25).

Die iiltesten Zeugnisse reichen bis unmittel-

bar an seine Lebenszeit heran: Hippon. frg. 79

p. 488 B. (Strab. XIV 636. Diog. Laert. I 84. 88,
ausgeschrieben bei Suid. s. Biavxos) xal dixd£e-

o-dai Biavxos xov Ugnjveos xgsoowv. Demodokos
frg. 6 p. 67 (Diog. Laert. I 84, daraus Suid. s.

dtxdfeofiai) i]v xvyjjs xgivwv , dixd^ev rr/r Jlgitj-

virjv dixr/v. Herakl. frg. 112 Byw. (Diog. Laert.

I 88) : h Ilgi^vtj Bias eyhsxo 6 Tevxdfmm , ov
nXtioiv Xdyos fj x&v aXXcov. Nun weiss Hippon ax

9 frg. 45 auch schon, dass Apollon den Myson dvsT-

Ttsv avdgcov omrpgoveoraxov jtdvxmv. Danach
standen diese Uberlieferungen — em Kreis weiser

Staatsmanner und der Schiedsspruch des Apoll —
bereits am Ausgang des 6. Jhdts. in den Grund-
zligen fest (E. Meyer a. 0.); B. spielte darin,

wie in gewissen Versionen der Dreifusssage (liber

die Wulf a. 0. 186ff. sorgfaltig gehandelt hat)

und noch in Plutarchs Gastmahl, die erste Rolle.

Derartige Erzahlungen werden damals auch bereits

) schriftlich fixiert sein, in einem jener namenlosen
Volksbiicher, als deren Repraesentanten wir den
schon von Herodot und Thukydides als Quelle be-

nutzten Homer-Hesiod-Agon (Philol. LIV 725. 728)
und den mit den Sieben-Weisen-Uberlieferungen

eng zusammenhangenden Aesop-Bios (Philol. LII
203f. LV 3f.) betrachten diirfen; der Schwerpunkt
der altesten und besten Uberlieferungen iiber die

vier d>/io?.oyi)/iivoi liegt durchaus auf kleinasia-

tisch-ionischem Gebiete, wo j ene besonders bei Hero-
) dot und Hekataios fortwirkende primitivste Prosa-

erzahlung und Novellendichtung (Erdmanns-
dorfer a. 0.) sich entwickelt hat. Ein wenig
beachtetes Hekataiosfragment bei Eustath. z. Od.
II 190 oi Biavxidai avfigsg oziovdaieoxaxoi e.ye-

vovxo lasst sich allenfalls auf den Prienenser be-

ziehen; doch kann Hekataios auch vom yivos

der mythischen Biantiden gesprochen und ihren

von Bethe oben S. 382 behandelten Stamm-
baum ausgestaltet haben. Auch so bleibt es wahr-

i scheinlich genug , dass man die unverkennbare
Zwiespaltigkeit der herodotischen Uberlieferungen

iiber Arion, B., Thales und ihre Genossen durch
Benutzung von zwei Hauptquellen erklaren muss;,

neben Hellanikos (vgl. meine Nachweise Bd. II

S. 836 und neuerdings Wulf a. a. 0., der aber den
Einfluss des Hellanikos wohl zu hoch einschatzt)

kommt hier bei der Rolle, die Milet und Thales.

spielen (Herod. I 20ff.), vor allem Hekataios in

Frage. Herodots eine Quelle (Hekataios? ebenso

Diod. IX 25) berichtete I 27, dass B. (wie Solon

u, a.) bei Kroisos in Sardeis zu Gaste gewesen
sei und ihm von einem Angriff auf die Insel-

griechen abgeraten habe; die zweite Quelle (oi de,

Hellanikos?) setzte an Stelle des B. Pittakos von
Mytilene. Es sind dies die altesten Zeugnisse fur

das Auftreten der griechischen Weisen an Dynasten-
hofen (Schubert Gesch. der KOnige von Lydien
65. 71. Bohren 19. 31); historischen Charakter
haben sie aber schwerlich (in diesem Punkt sind

Wulfs Zweifel 166f. wohl berechtigt). Ausserdem
erzahlt Herodot I 170 (vielleicht aus Hekataios),

B. habe auf der ionischen Tagsatzung im Panio-

nion vorgeschlagen, die Ionier sollten nach Sar-

dinien auswandern und hier ein grosses Gemein-
wesen grunden. Diese Nachricht hat Historikern

verschiedenster Richtung (Grote Gesch. Griechenl.

Ubers. IV2 473. Duncker a. 0. Schubert
KOnige von Lydien 62f. E. Meyer 770) stets als.
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geschichtlich gegolten. Neuerdings ist auch sie

mit grosser Scharfe, aber unzulanglicher Begrun-

dung als haltlose Fiction bezeichnet von Wulf
a. 0. 166 Anm.; dass bei Herodot. I 170 das-

selbe Project ut Bianti ita Thaleti vindieatum
sei, ist thatsachlich unrichtig. So wenig glaub-

haft es erscheinen mag, dass von den intimen

Gesprachen des Kroisos mit seinen griechischen

Gastfreunden bei den Griechen eine wirkliche Uber-

lieferung bestand, ebenso begreiflich ist es, dass

sich die Kunde von seiner politischen Debatte in

kritischer Zeit bei den Ostgriechen erhielt.

B. Uberblick iiber die Gesamtiiber-
lieferung. Die besonders durch Hermippos ver-

mittelte Summe der einschlagenden Uberliefe-

rungen bieten vor allem Diog. Laert. I 18ff. 82

—88. Diodor. IX 13. 25ff. Plut. Sol. 12. 27ff.
;

de adul. 19 p. 61 D; de aud. 2 p. 38 D; quaest.

conv. I 2 p. 616; de sera num. vind. 2 p. 548 E;
quaest. Graec. 20; sept. sap. conv. 2. 4. 6; aber

schon Aristoteles (Sam. polit. frg. 576 R. p. 356

ed. 1886; de philos. frg. 3fi. p. 25; de poet. frg.

75 p. 79 ; eth. Nicom. 1 16; rhetor. II 13, 4 u. s. w.)

kannte sie naehweislich bis in alle Einzelheiten

hinein, gerade wie er die novellistischen Nach-

richten iiber Homer und Hesiod seiner Aufmerk-

samkeit fiir wert gehalten hat (Philol. LIV 928).

Die Hauptpunkte sollen hier herausgegriffen wer-

den; fiir den weiteren Zusammenhang vgl. den

Artikel iiber die Sieben Weisen.
I. Herkunft. Bei B. wiederholt sich die-

selbe Debatte, wie bei Thales. Nach den einen

gilt B. als jxXovoiog und altadliger Nachkomme
@rjf}aicov dnoixiav els Hgir]vr\v oxeiXdvxo>v , d. h.

prienensischer .Kadmeer' (Phanod. Diog. Laert. 1 83
= frg. 4. 5, FHG IV 473), nach andern ist er

ndgoixos in Priene (Duris Diog. Laert. I 82 =
frg. 54, FHG II 482). Der Name seines Vaters

ist ungriechisch, Tevxdfirjs: denn diese Form ist

aus Satyros Tevxdfiov, Diog. Laert. I 82 (daraus

Tevxafios bei den Grammatikern , s. Herodian. I

170. II 126) und Herakleits Tevxdfieco wohl zu

erschliessen (die Bedenken, die Meister Herodas

840 und Immisch Rh. Mus. XLVni 297 bei

einem ahnlichen Falle vorgebracht haben, treffen

hier kaum zu; Bias TevxapiiSov in den Stobaeus-

Hss. nor. I p. 121 H. ist mit Meineke als Fehler

fiir Tevxa/ttdrjs zu betrachten, obgleich derartige

Doppelformen in der biographischen Uberlieferung

nicht selten sind). Daraus lassen sich aber keino

Folgerungen im Sinne des Duris Ziehen, da der

Name Tevxauog. Teutons langst durchs alte Epos
(II. II 843. Apollod. II 4, 4) bei den Griechen in

Kurs gesetzt war. Wahrscheinlich hat Duris hier,

wie bei Thales, aus der Uberlieferung, dass B.

den herrschenden Kadmeergeschlechtern angehoren

sollte (Hesych. II 384 KdSfietoi oi JlQirjvsTs, o>s

'E/J.avixos [frg. 95]), falschlich auf phoinikische

Herkunft geschlosseu (Crusius Roschers Lexik.

II 872f. 882ff.; Kadmos 89ff. 116. 130). Apo^

phthegmen, die diese Anschauung verwerten (Gno-

mol. Vat. Wien. Stud. X 33 eixovxog xtvo;- ,xal

/.aXets ov oaxo xoiovxcov yoviwv yeyovms ;' ifiov

pis' elxev fdei&iiei') konnen naturlich nicht als ge-

schichtliche Drkunden gelten ; uberdies taucht der

a. 0. ihm in den Mund gelegte Ausspruch bei

Themistokles
,

Iphikrates, Hegesias u. a. wieder

auf (Sternbach Wiener Studien X 247f.). Doch
Pauly-Wisaowa III

sei darauf hingewiesen, dass man wohl schon He-
kataios als Vorganger des Duris ansehn miisste,

wenn die Beziehung des oben erwahnten Frag-

ments auf unsern B. feststande; die Worte xal

oi BiavriStu avSgss oicovdaieoxaxoi eyevovxo (im

Gegensatz zu den jwsfs) schlOssen sich ganz pas-

send als Fortsetzung an das eben erwahnte Apo-
phthegma an. Da Hekataios Kadmos als Phoini-

kier betrachtete (Roschers Lexik. II 874. 891),

10 wiirde die Folgerung seinen Anschauungen durch-

aus entsprechen. Die alte naive Uberlieferung

rechnet B. unverkennbar unter den conservativen

Adel seiner Heimat.
II. Leben und politische Thatigkeit.

B. gilt als Typus des gerechten und scharfsinnigen

Richters (Hipponax und Demodokos a. 0. Diog.

Laert. I 84f. Strab. XIV 686); man wird, wie
von dem weisen Konig Bokchons (Plut. prov. Alex.

25 u. Commentar), Rechtsspriiche von ihm iiber-

20 liefert haben, auf die sich diese Anschauung griin-

dete. Auf sein Schiedsrichteramt geht das Apo-
phthegma xaXsjiwxEQOv thai (piXovs diaipcgofierovs

diaixfjoai rjjisQ sy&govs (Gnomol. Vat. 150. Plut.

quaest. conv. I 2 p. 616 D), fur das die Stellen

am vollstandigsten nachgewiesen sind bei Stern-
bach Wiener Stud. X 33; eine verwandte Anek-

dote {pavdxw /iieXXaiv xaxadixd£eiv two. iddxQV-

oev xxX.) bei Maxim, usql eXerjfioovvqs serm. VII
= Migne gr. 91, 769. Nach der fiir Priene un-

30 gliicklichen Schlacht xaoa Agvt soli er es ver-

standen haben, die endlose Fehde mit Samos
durch billige Vorschlage zu beiderseitiger Zu-

friedenheit beizulegen; s. Aristot. Sam. polit.

p. 576 R. = Zenob. Ath. II 108 (volg. 512) to

xaoa Aqvv axdxos = Plut. qu. Gr. 20 ; ahnlich der

inschriftliche Brief des Lysimachos CIG 2254
(besser bei Hicks Greek hist, inscr. 152): Safiiovs

jiaosXeo&ai xijv %d)Qav avxwv • (7is/i<p$ijvai ovv naga)
Ilgirjvswv Biavxa mgi SiaXvosaiv xois 2a(fiiois . .

.

40 xov dyk diaXvaai xs xds xdXms xal xo-tts ol(xovv~

xas sxsT; vgl. Th. Lenschau De rebus Prienen-

sium, Leipz. Stud. XII 126f. 135. E. Meyer a.

a. 0. § 81 S. 435. In dem rhodischen Schieds-

spruch CIG 2905 p. 573 (Hicks Inscr. Brit. Mus.

403, 107. Cauer Del. 179 a p. 119) berufen sich

die Samier auf xd xmv iaxogioygdqxov /tagxvgia, be-

sonders auf Maiandrios (FHG II 336), urn zu erwei-

sen, dass nach der Schlacht im Agvt naoav xavxav

xdv %(hgav h xaig ovv&rjxais avxwv yevso&at. B.

50 hatte danach den Feinden starke Concessionen

machen mussen. Wenn er trotzdem nach Aristo-

teles xgeopevoas evdoxifir/oe (Aristot. bei Plut. qu.

Gr. 20, vgl. Rose Aristot. Pseudepigr. 521), so

haben die Aristoteles vorliegenden Quellen bei

dieser Gelegenheit Ziige von Geistesgegenwart und
Gewandtheit berichtet, die wir nicht kennen. An
andrer Stelle (Diog. Laert. II 46) nennt Aristo-

teles (de poet. frg. 75 R. = Arist. Pseudepigr.

p. 84: eqjiXoveixei . . Biavxi SdXagos Ilgirjvsv;)

60 einen Prienenser Salaros (s. d.) als Rivalen des B.

;

er wird ihn, wohl als politischen Antagonisten, in

demselben Zusammenhange kennen gelernt haben.

Nach der altertumlich naiven Erzahlung bei Diog.

Laert. I 83 (Suid. s. xgo/ifiva), die auch Plutarch

conv. 10 p. 153 E vorlag, erwies B. seiner Vater-

stadt einen noch grosseren Dienst, als sie von

Alyattes belagert wurde ; er soli namlich den Feind

iiber die in der Stadt vorhandenen Proviantvor-

13
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ritfe durch allerlei Listen (nrfvavxa Svo rjfiidvovg
iiekdoai eig zd ozgazdjieSov . . . ocogovg y>d/i[iov

Xeas xai ava>&ev aixov Tiegixeag edeil-e) so getauscht
haben, dass der Konig die Belagemng aufgab und
Prieden schloss. Ganz ahnliehe Strategemata
werden bei Herodot I 21 dem Thrasybulos von
Milet zugeschrieben (Schubert Kiinige von Ly-
dien 47. 50). Wir haben es also otfenbar mit
novellistischer Erfindung zu thun ; doch mag dcr
allgemeine Hintergrand, wie bei Arion, geschicbt-
lich sein. In einer andern, wohl jiingern Anek-
dote(Cic. parad. I 8, vgl. M. Schneider z. d. St.;
daraus Val. Max. VII 2, 3) erlebt B. die Erobe-
rung seiner Vaterstadt durch einen hostis und thut
dabei, quom ceteri ita fugerent ut multa de suis
rebus asportarent, den (sonst Simonides, Stilpo,
Diogenes in den Mund gelegten) Ausspruch omnia
meeum porto mea. luch mit den Ereignissen
wiihrend des zweiten messenischen Krieges setzten
die Diogenes Laertius und Plutarch vorliegenden
Quellen B. in Beziehung. Er kauft kriegsgefangene
messenische Jungfrauen los (Phanod. frg. 4. 5, FHG
IV 473 = Diog. Laert. I 82. Diod. IX 13, 1) und
verheisst dem Verrater Aristokrates ein boses Ende
(Plut. de sera num. vind. 2 p. 548 E. P, wo man
auf Grund von Diog. Laert. I 82 den Satz zt ydg
Meaorjvioig ScpeXog rots ixgoavatQedeiot xijg 'Aqi-
azoxgdzovg ztpcogiag xzX. in denselben Zusammen-
hang Ziehen konnte, wie das vorhergehende zo
zov Biavzog svoxlsi . . ecptj ydg . . jcgdg xtva ixo-
vrjgov, d>g oi dedte jxrj ov do) dlxrjv, aXX.d fit) ovx
avzdg Die chronologischen Schwierigkeiten
konnen wir auf sich beruhen lassen , da die Ge-
schiehte in den Rahmen der hier nicht weiter zu
behandelnden Legenden vom Dreifuss und den
delphischen Spriichen gehbrt (Wulf a. 0. 175ff.)
und als freie Dichtung zu betrachten ist. Das
gleiche Geprage tragen die Uberlieferungen von
dem Verkehr des B. und Amasis. Auf eine Art
Agon fiihrt die Geschiehte bei Plutarch de aud.
2 p. 38f. 'Afidoidi xtlevo&eig xd xgtjazdxazov dfiov
xai cpavXdxaxov aTionefirpai xgeag zov leoelov,
xijv yXwxxav <hxejte/iyjev (vgl. conv. 2 p. 146 F), wo
B. dem weisen Ainasis gegeniiber semen Scharf-
smn bewiihrt (s. Bd. I S. 1747, 25ff.); daraufhin
wendet sich dann Amasis selbst bei einer Art
Ratselwette, die er mit dem Aithiopenkonig zu
bestehen hat, an B., um seinen Rat einzuholen
wegen des azoxov imxayfia, das Meer auszutrinken
(conv. 2 p. 146 P. 6 p. 151 B); B. hilft denn
auch durch einen witzigen Ausspruch (p. 151 D
zov; uoza/iovs emaxetv). Auch die beruhmte Ant-
wort auf die Frage zl zix,v £a>cov xaXexcbzaxov Plut.
de adul. 19 p. til D (zvgavvog und xdXa£) wird
in diesen Zusammenhang geho'ren. Von einer Reise
seines Sohnes nach Agypten ist die Rede bei Basil,
de profan. libr. p. 184 C = Migne gr. 31, 587,
und in den gleichen Zusammenhang fiihrt der
Brief des Amasis und die Ausspriiche des B. im
Parallelenbuch, Max. Conf. serm. 36 p. 627f. =
Migne gr. 91, 903 u. S. Stellt man neben diese
durchaus anekdotenhaften, zum Teil stark naiven
Einzelziige Herodots (I 170) Erzahlung von der
lonischen Tagsatzung und dem Vorschlag des B.,
nach Westen zu ziehen, gewinnt man erst recht
den Eindruck, dass hier neben und in einem
Wust von novellistischen Fictionen ein Stiick
ernsthafter Geschiehte erhalten ist (s. o. S. 384f.).

B. tritt auch hier als der erste Mann seiner
Stadt und seines Stammes auf. Ebenso beweist
seine sicher historische Thatigkeit als Richter
bei der alten Bedeutung dieses Amtes (E. Meyer
§ 225), dass er thatsachlich das politische Haupt
von Priene war. wenn auch schwerlich in offi-

cieller Stellnng, wie Pittakos in Mytilene. Mit
Perikles vergleicht ihn Plutarch, dem diese Uber-
lieferungen viel vollstandiger vorlagen, als uns,

10 de unius dominat. 2 p. 826 D Hyezai Si xai
filog dvdgog^ nohxixov xai xoivd Ttgdxxovxog xo-
Xixela • xa#d zf/v BiegixXeovg jioXizelav iixaivov-
fiev xai xijv Biavzog, yeyofiev de xrjv 'YxegfldXov
xai KXemvog (vgl. auch Ael. var. h. Ill 17). Bei
diesem Urteil mogen Plutarch freilich vielfach
spate Apophthegmen vorgeschwebt haben, wie das
im conv. 11 p. 154 E erwahnte: 5 Blag fyyoe
xgazloztjv eivai drj/xoxgaxlav ev § ixdvxeg a>g zvgav-
vov tpofiovvxai zov vdfiov.

20
_
Die Legende bei Diog. Laert. I 84 lasst ihn,

wie so manchen andern beriihmten Mann (Philol.
Anz. XV 631. 633), bei seiner Lieblingsbeschafti-
gung^als Sieger sterben: dlxrjv yog (meg zivog Xe-
£ag p8rj vxegytjgojg vjxdgxcov fiSrd zd xazanavaai
rov Xdyov dn&xXivs ztjv xs<paXtjv eig zovg zov zijg

dvyazQog vlov xdXnovg xtX. Das ist wohl junge
Erfindung, wie sich schon daraus ergiebt, dass
B. als Sachwalter auftritt z&v dixaoz&r zijv

fov kveyxdvxwv zoj vjio zov Biavzog fiotj&ovfisva)
;

30 in der echten Cberlieferung gilt er durchaus als
Richter oder Aisymnet im altionischen Sinn. Die
Notiz, dass die Prienenser ihm rsfisvo; xa&isQwoav
to Tevzdfisiov Xeyd/isvov, also ihm einen Heroenkult
stifteten, mag geschichtlich sein; dass in Mytilene
eine Ilizzdxeiog x&Qa existierte (Diog. Laert. I
75) darf man nicht, wie geschehen ist, dagegen
anfuhren. Das angebliche Grabepigramm bei Diog.
Laert. I 85 ist (wie bei den andern ,Weisen')
eine Falschung, wahrscheinlich des Lobon, s

40Preger Inscr. Gr. metr. 245 p. 198f.
III. Apophthegmen und angeblicher'

litterarischer Nachlass. Schon in den von
Platon benutzten Siebenweisengeschichten (die Sie-
benzahl ist, wie Bohren betont, vor Platon nicbt
nachweisbar, aber doch wohl erheblich alter) er-
probten sich die Weisen, darunter B. selber, Thales
und Pittakos, durch Qrjpaza d^t(,/ivt]ftdvcvza ixdozci)
eigrjfieva. Aristoteles (xazd zijv Biavzog vjxo&tj-
xrjv xai <piXovoiv (bg fttorjoovzes xai iiiaovoiv d>g

50 cpdijoovzeg Rhet. II 15, 4) fiihrt unter anderm
gcrade auch eine bei den Spatern (Cic. Lael. 59,
daraus Val. Max. VII 3, 3. Diog. Laert. 1 87 u. s. w.)
wiederholt erwahnte vxo&tjxrj des B. an, ebenso
eth. Nicom. VI, 16 als ro xov Biavzog die viel-
umstrittene Gnome dgxd zov avdga dei$u. Ver-
wandte Ausspruche haben wir oben S. 387 bei
Plutarch de ser. vind. 2 und Cic. parad. 1 8 kennen
gelernt. Diese Beispiele zeigen (ahnlich wie die
Reden des Solon bei Herodot), dass solche Apo-

60 phthegmen meist als Spitze einer novellistischen Er-
zahlung oder einer anekdotenhaften Situation mit
geteilt wurden und erst dadurch Leben und Reiz
gewannen. Ahnliches im Siebenweisenmahl, vgl.
Plut. de aud. 14 p. 35 F; ein Apophthegma ev xivi
Ttdxo) bei Plutarch de garr. 4 p. 503 F; vielleicht
kommt dabei das Gastmahl des sonst ganz un-
bekannten Archetimos von Syrakus in Frage (Diog
I 40), der kein Historiker war (Wulf 194"
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Schwartz oben Bd. II S. 460), sondern eine
fingierte Person, wie Plutarchs Diokles, eben weil
er sich als Ohrenzeugen einfiihrte. Daneben bil-

dete man aber fruhe einen Agon der Weisen aus,

den man sich nach dem Vorbilde des Homer-Agon
{vgl. bes. Z. 166ff. N.) ausmalen kann ; das war
«ine noch reicher strOmende Quelle fur derartige

Sprnchweisheit (s. oben S. 387). Gewiss waren
es solche Dichtungen, nicht namenlose Spriiche

Biatia s. Vivatia.
Biausius, Beiname des Mercur auf einer In-

schrift aus Ubbergen (Holland), Brambach CIRh
97 (iiber der Inschrift Darstellung des Mercurius)

:

D[eo] Mereurio Biausio [S]implieiu[s] Inge-

nu[(u)s] v. s. I. to. [Ihm.]

Bibaculns s. Furius und Sextius.
Bibacnm (Bijiaxdv), Stadt in Germania Magna

bei Ptolem. II 11, 15. Lage unbestimmt. Nach
quae turn in omnium ore versabantur (Bohren 10 C. Miiller (zu Ptol. a. O.) vielleicht Biburg, Fund
5), die Demetrius von Phaleron nach dem Vor-
gange seiner Lehrer Aristoteles und Theophrast
(Theophr. negi ixagoifu&v Harpokr. p. 36, 15 und
Stob. flor. XXI 12, Paroem. II p. 750 Gott.;

[yvdi&t aavzdv als dnd<p&syfia Biavzog, das c5?

szaQoifila Xafifldvezar, unzulanglich Theophr. ed.

Wimmer II p. 201]) fur seine Sammlung der

djio<p&syfiaxa zcov snzd ooipcov beniitzte; unvoll-

standiges Excerpt bei Stob. flor. Ill 74 M. = I

172 p. lllff. Hense und Diog. Laert. I 86. Diese 20 p. 1164) identiflciert.

ort der Inschrift CIL HI 5912. Holder Altkelt.

Sprachschatz s. Bibacon. [Ihm.]

Bibae (beim Geogr. Rav. Ill 5 p. 144 Vivae
oder Vivet), Ort in Africa, zwischen Hadrumetum
und Thuburbo maius, von diesem angeblich 31
Millien entfernt, Tab. Peut. Von Tissot Geogr.
comparee de 1'Affique II 557 vermutungsweise
mit den Ruinen Henchir Bir el-Pauwara (CIL VIII

p. 1166), irrtiimlich friiher mit Henchir Harat (ebd.

Arbeit des Demetrios steht offenbar auf einer

Stufe mit seinen /tvftcav Alacomiwv ovvaywyai
(Diog. Laert. V 80. 81, wenig erspriesslich dariiber

Le Grand et Tychon Mem. des sav. XXIV,
Brussel 1852, 138f. und O. Keller Jahrb. fur

Philol. Suppl. IV 384f.), denen, wie sich wahr-
scheinlich machen lasst, das schon von Aristo-

phanes gelesene, in Plutarchs Gastmahl und der

Planudischen Aesopbiographie nachwirkende alte

[Dessau.]

Bibakta, nach Nearchos bei Arrian. Ind. 21
ein dem ,Alexander-Hafen' (s. 'AXe£dvdQov Xi-

firjv, jetzt Karaci) ganz nahe vorgelagertes Insel-

chen, in dessen Nahe die Makedonen grosse Austern
und Miesmuscheln fanden. Lassenhat sehr gliick-

lich in der Prakritform bibakta das skr. Partic.

pf. vi-bhakta ,abgetrennt, losgelOst' erkannt; noch
jetzt liegt der inneren Hafenbucht von Karaci
das Inselchen Baba vor, das dem alten B. ent-

Volksbuch von Aesop zu Grande lag. Bei einigen 30 spricht
;
weiterhin, bei der flachen Sandinsel Kia-

Apophthegmen schwankte die tjberlieferung zwi-

schen Bias und Bion, doch lasst sich jetzt meist
eine bestimmte Entscheidung treffen ; so ist

das pointierte Witzwort fiber den Vorzug des

Junggesellentums , das Gellius V 11 als respon-

sum Biantis, viri sapientis ac nobilis bezeich-

net, sicher mit Diog. Laert. IV 48 dem Bion zu-

zuweisen, s. O. Henze Teletis reliquiae p. LXXXV.
Wie solche Irrtumer entstehen konnten, zeigen die

mari, deren auch Nearchos gedenkt, ohne den
Namen anzufuhren, finden wir die Andrai oder

,Oyster-islands' ; Perlenaustern werden allerdings

jetzt nur noch an der Ghizrimiinde selbst gefischt.

Plin. VI 80 schatzt die Entfernung von dem an
der nfirdliehen Indusmiinde (jetzt Ghizri) anstehen-

den Grocala bis Bibaca ostreis et eonchyliis re-

ferta auf XII m. p. d. i. 12 km. oder 6 nautical

miles, was genau der Entfernung von Ghizri-ban-

nach den Namen der Trager alphabetisch geordneten 40 dar bis Baba und Karaci entspricht. Orthagoras
Apophthegmensammlungen, z. B. des Gnomol. Vat.

Wiener Stud. X 34f. (wo Biag und Biaiv Nachbarn
sind). Weiteres bei Ore Hi Opusc. sent. I 152ff.

Hense Stob. p. Ill Anm. W. Brunco Act. sem.
philol. Erlang. in 299. Sternbach Wiener Stud.

X 32ff. Wachsmuth Studien zu den gr. Ploril.

159. Stanjek De sent. sept. sap. collect., Vratisl.

1891. Wulf 195 (s. den Artikel Sieben Weise).
Verse von B. , wie von den andern Weisen

bei Philostr. vita Apoll. Ill 53 nennt die Austern-

insel BifiXog, wofur BifSag' verbessert werden darf.

[Tomaschek.]

Bibali {BipaXoi Ptol. II 6, 42), callaecisches

Volk in Hispania Tarraconensis , und zwar ein

Zweig der Bracari (Plin. Ill 28). Ihr Hauptort
hiess qpdgog (forum) BtfiaXaiv ; der Fluss, der ihr

Gebiet durchfloss, Bibesia (Geogr. Rav. 321, 17),

jetzt Bibey. Sie gehOrten zu den Volkerschaften,

verzeichnet Diog. I 85, vielleicht nach Lobon. 50 die dem Vespasian bei der Briicke von Aquae
Dass sie unecht sind, wie die des Arion (oben

Bd. II S. 838. 840), darf seit Schneidewin
und Hiller (a. 0.) als ausgemacht gelten. Viel-

leicht liegt hier aber nicht sowohl eine Falschung,

als das Missverstandnis einer Dichtung vor; es

mag einen Agon der Sieben Weisen gegeben haben,

in dem sie Verse vortrugen , wie Aesop und Kle-

obuline (vgl. Philol. LII 203f.). Dagegen lauft

die Notiz, dass B. .-rcoi 'Iwviag geschrieben hatte,

Flaviae ein Denkmal errichteten (CIL H 2477
= 5616). [Hubner.]

Bibasara s. Bebase.
Bibasis. 1) NOrdlicher Zufluss des Zaradros,

zugleich der vierte Fluss des indischen Fiinfstrom-

landes von Norden aus; an den Quellen des B.,

Zaradros und Diamunas liegt die Berglandschaft

Kylmdrine, skr. Kulinda; Ptol. VII 1, 26. 27. 42.

Es ist der heutige Bias oder Beias in prakritischer

ziva pdkioza av zgdxov evdauiovoit], eig enr] dio/i/.ia, 60 Form , welche zuriickgeht auf skr. vi-pded ,un-

auf wirkliche Falschung hinaus; sie ist heraus-

gesponnen aus den oben besprochenen Herodot-

stellen I 27. 170 (ixvvfidvouai yvcbfirjv Btavza . .

cuxodeg'ao&ai "Iwot . ., zfj el e^eib^ovzo xaoelye av

ocpi eiSatuoveeiv 'EXi.r\vwv fidXinxa xxX., sogar im
Wortlaut anklingend). Vgl. Hiller a. O. 525.

Tiber das angebliche Grabepigramm bei Diog.

Laert. I 85 vgl. o. S. 388. [Crusius.]

gefesselt, entfesselt' ; nach indischer Sage ent-

ledigte sich der Strom der Fesseln, die ihm der

weise Vasistha hatte anlegen wollen. Eine kiir-

zere Form Vipac findet sich schon im Rig-Veda
;

er wird da als Zwillingsstrom der Cutudri hin-

gestellt. Die iibliche griechische Pomi lautet Hy-
phasis (s. d.) oder Hypasis. [Tomaschek.]

2) Springtanz mit Anfersen, der bei den Spar-
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tanern von Knaben und Madchen gefibt wurde und
auch den Gegenstand eines Wettkampfes bildete
(Poll. IV 102). Es gait dabei mOglichst oft im
Sprunge die Beine nach hinten so hoch zu werfen,
dass sie die Hinterbacken beriihrten. Nach An-
tyllos bei Oribasios VI 31 wurde die B. abwech-
selnd bald mit einem Fusse, bald mit beiden aus-
gefiihrt. Die Spartanerin in Aristophanes Lysi-
strate (80f.) leitet ihre Starke und ihre Schouheit
wesentlich yon dieser Ubung ab : yvfivdddo.uai
yog xai noxi nvyav SXkojiai. Pollux IV 102 iiber-
liefert das Epigramm eines Madchens, das mit
tausend Spriingen in der B. den Sieg davonge-
tragen hatte: XrjXi' ads aoxa pifiavu, xXeTora dtj

tav 3itj7ioHa, Berg PLG III* 683. Preger In-
script. gr. metr. 134. Grasberger Erziehung
und Unterricht 1 35. 157. Verwandte Tanze waren
der exlaxzioftSs und die deQ/iavoTQlg (Poll. IV
102), ahnlich auch das ea&axvyi&iv (Poll. IX 126
Hesych.). *

[Reisch.l ?

Bibassos (Ramsay Asia min. 424 1) s. By-
bassos.

Bibastos (Btpaoxo;), Stadt in Thrakien, Steph.
Byz - [Oberhummer.l

Bibba s. Avitta.
Bibe verzeicbnet die Tab. Peut. als erste Sta-

tion an der von Augustobona (Troyes) nordwarts
nach Samarobriva (Amiens) fuhrenden Strasse.
Nach d'Anville das heutige St. Martin d'Ablois.
Desjardins Table de Peutinger 21. Holder;
Altkelt. Sprachatz s. v. [Ihm.]

Bibelubersetzungen. Es kOnnen hier nur
die griechischen und lateinischen Ubersetzungen
der Bibel zur Sprache kommen — hinter denen
die zahllosen anderen, grosstenteils Afterversionen,
auch ohnehin an Bedeutung zuruckstehen — , und
zwar griechische nur fur das alte Testament, so-
weit es in hebraeischer oder aramaeischer Sprache
geschrieben war; die biblischen Biicher christ-
lichen Ursprungs wie auch schon einige jiidische 4
Apokryphen sind von vornherein griechisch con-
cipiert worden, so dass die lateinische Bibel ganz,
die griechische aber nur zum Teil durch Uber-
setzerthatigkeit entstanden ist.

Miindlich waren in den Synagogen der Dia-
spora, wo selbst in der Judenschaft die Kenntnis
der Muttersprache sehr abnahm, die heiligen Texte
wohl schon langere Zeit in die Landessprache ttber-
tragen worden, als angeblich auf Befehl des Pto-
lemaios Philadelphos (s. A r is teas Nr. 13) von!
zweiundsiebzig Dolmetschern das Gesetzbuch der
Juden zum erstenmal schriftlich, und zwar von
alien gleichlautend, ins Griechische ubersetzt wurde.
Die legendarischen Ornamente wird niemand fflr

wahr halten, an dem Kern der Geschichte wird
nicht zu zweifeln sein : die der Sage zu liebe Septua-
ginta (oj o

) genannte Ubersetzung des alten Te-
staments geht mit ihren Anfangen in das 3. Jhdt.
v. Chr. zuriick, sie ist in Alexandrien entstanden,
und litterarischen Interessen, nicht religiosem Be- 6
durfms verdankt sie ihr Dasein. Doch sind an
lhr sehr verschiedene Hande und mit sehr ver-
schiedenem Geschick und verschiedener Methode
thatig gewesen, und mehr als ein Jahrhundert ist
bis zu ihrem Abschluss verlaufen; der Verfasser

r.?
r°l0gS 2Um &riecniscnen Sirachbuch um 132

y. Chr. kennt schon Gesetz, Propheten xai ra
louia j&v pifiUoyr in griechischem Texte, aber

der Siracide wird nicht der letzte gewesen sein,
der verdolmetscht wurde: die Grenzen des Ka-
nons selber waren j a zur Zeit Jesu noch schwan-
kend. Ursprunglich fur den Privatgebrauch be-
stimmt, sind diese Ubersetzungen heiliger Biicher
des Judentums allmahlich und schon vor der christ-
lichen Zeit gewissermassen zu offlcieller Anerken-
nung in der Judenschaft gelangt; der griechisch
redende Teil der Juden beniitzte allerwarts, nicht

3 mehr bios in Agypten, zu gottesdienstlichen wie
zu wissenschaftlichen Zwecken diese Ubertragung

r
deren Kuhm durch die Aristeaslegende naturlich
nur gesteigert wurde; und wie die meisten christ-
Iichen Autoren des 1. Jhdts. haben auch Philon
und Josephos sie als ihre .Schrift' besessen. Dieser
erste Versuch, eine gauze Sammlung semitischer
Schriftwerke zu einem Bestandteil der hellenischen
Litteratur zu machen, behalt etwas Grossartiges,
so offen die Mangel der Ubersetzung zu Tage

.J liegen. Merkwtirdigerweise sind die altesten Stiicke,
der Pentateuch, am besten gelungen ; in den Pro-
phetenbiichern sind ganze Abschnitte fast unver-
standlich, und bei den jiingsten Schriften wech-
selt eine buchstabliche Wflrtlichkeit — so z. B.
beim Hohelied — mit einer Preiheit, die mehr um-
schreibt als ubersetzt und selbst grossere Zusatze
anzubringen wagt, so bei Hiob und Daniel. Es
ware ein Wunder, wenn der Text aller Biicher
in der LXX gleich gut erhalten worden ware,

0 bei der massenhaften Vervielf'iiltigung des Ganzen
und einzelner Teile drangen Fehler und Emen-
dationen in verschiedenem Grade ein; wenn ein
alttestamentlicher Vers bei Philon anders als bei
Paulus citisrt wird, so ist das kein Beweis, dass
einer von beiden neben der LXX noch eine an-
dere Ubersetzung benutzt haben miisste.

Die Eigentiimlichkeiten der ein z ein en an
der LXX beteiligten Cbersetzer fangt man neuer-
dings an zu beobachten, und solche Untersuchung

)kann sehr wertvolle Resultate haben; dennoch
bleibt ftlr das ganze Werk der Satz giiltig, dass
es eine besondere Art von griechischer Sprache
vertritt: lexikalisch und grammatisch ist das Grie-
chisch der LXX reich an Bildungen, die sonst
entweder iiberhaupt nicht oder nur da, wo Ab-
hiingigkeit von der LXX zweifellos ist,' vorkom-
men. Mit dem Ausdruck ,Jndengriechisch' wiirde
die Gesamtheit jener Sonderbarkeiten nicht ge-
niigend umfasst werden; wenn gebildete Juden— und nur solche sind als Mitarbeiter an der
LXX zu denken — sich im Verkehr oder zu Ht-
terarischen Arbeiten der griechischen Sprache be-
dienten, so bekam ihr Griechisch wohl eine mehr
oder minder semitische Farbung, aber es blieb
ftir jeden Griechen verstandlich (z. B. Philon,
Paulus

!) ;
die LXX zwangt das griechische Idiom

unter die Regeln der hebraeischen Vorlage und
schafft so eine Sprache, die bisweilen fast nur
dem Schein nach griechisch heissen kann. Ihr

' Einfluss auf das ,Judengriechische', d. h. die Rede-
weise der sich taglich mit ihr beschaftigenden
Kreise jfidischen oder christlichen Bekenntnisses
dfirfte am gewichtigsten auf lexikalischem Gebiet
gewesen sein; ein griechisches Wort muss die
vielleicht sehr versehiedenen Bedeutungen eines
entsprechenden hebraeischen Wortes tragen; der
geborene Grieche wiirde sie oft nicht verstehen;
aus dem Zusammenhang begreift der jiidische
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Leser den Sinn und gewOhnt sich nun das Wort
auch seinerseits in solcher durch die griechische

Wurzel absolut nicht gerechtfertigten Bedeutung
zu gebrauchen. Dass agyptische Provinzialismen

gelegentlich mitbeteiligt sein kOnnen, wird nie-

mand leugnen, aber so selbstandig hebt sich selten

in der Sprachgeschichte ein fest umgrenztes Lit-

teraturgebiet heraus, wie die griechischen trber-

setzungen des alten Testaments. Leider ist nach
alteren Ansatzen die methodische Bearbeitung der

hier vorliegenden Probleme lange vernachlassigt

worden; gute Anfange einer LOsung sind Edw.
Hatch Essays in Biblical Greek, Oxford 1889
und A. Deissmann Bibelstudien, Marburg 1895,

besonders S. 55—168: Beitrage zur Sprachge-
schichte der griech. Bibel. Freilich ist jetzt ein

LXX-Lexikon ein besonders dringendes Bediirf-

nis, denn J. F. Schleusner (Novus thesaurus

phil.-criticus sive lexicon in LXX . . . 1820. 1821
5 Bde.) ist vfillig veraltet. Das Lexikon wieder

setzt eine LXX-Concordanz voraus; bisher war
die brauchbarste Abr. Trommii Concordantiae

graecae versionis vulgo dictae LXX interpr., 2 Bde.,

Amsterd. 1718 ; im Erscheinen begriifen ist Hatch
and Redpath A concordance to the LXX and
the other greek versions of the Old Test. Oxf.

1892ff.

Als nach der Zerstorung Jerusalems 70 n. Chr.

und vollends seit dem Barkochba-Aufstande unter

Hadrian der Pharisaeismus die Alleinherrschaft

im Judentum gewann, fing er an, wahrscheinlich

mitbestimnit durch die Vorliebe der Christen fur

die LXX, an dieser auf Grund des hebraeischen

Textes Kritik zu iiben und sie, zunachst durch
andere Cbersetzungen, spater durch Zuriickweisung

jeder Ubersetzung, aus dem Gebrauch zu ver-

drangen. Interessant ist, wie die Kirche sich

von dieser LXX-feindlichen Bewegung hat beein-

flussen lassen; gerade sie hat mit den Concur-

rentinnen der LXX sich viel ausdauernder als

das Judentum beschaftigt; was wir von jenen

spateren Ubcrsetzungen wissen, verdanken wir fast

ausschliesslich dem Fleiss christlicher Gelehrten

und Schreiber. Der grOsste von ihnen, Origenes

(t 254), kannte ausser der LXX drei vollstandige

tibersetzungen vom alten Testament, von denen

zwei, Aquila ('AxvXas) und Theodotion — da Ire-

naeus adv. haer. Ill 24 um 180 tiber sie berich-

tet — vor 175 angefertigt worden sein miissen,

die dritte, die des Symmachos, wohl wenig spater.

Aquila (s. d. Nr. 7) war nach Irenaeus, den die Spa-

teren ausschreiben, ein jiidischer Proselyt, wahr-
scheinlicher ein geborener Jude; mOglich, dass er

im Auftrage der palaestinensischen Rabbinen ge-

arbeitet hat und seine Ubersetzung sonach von

Haus aus eine offlcielle ist. Hieronymus weiss

von zwei Ausgaben des Aquila, die spatere heisse

die genaue ; sicher handelt es sich nicht um zwei

verschiedene Werke, sondern Aquila hat wohl bei

einer Superrevision einige Incorrectheiten aus sei-

nem Texte — und auch das nur in einem Teil

der biblischen Biicher — entfernt. Aquila kennt

das Hebraeische genau, ebenso die exegetische Tra-

dition der Rabbinen, zugleich scheint er griechi-

sche Bildung — Field flndet Anklange an Ho-
mer — besessen zu haben ; aber seine Ubersetzung

wird charakterisiert durch eine sklavische (Origen.

opist. ad African. : bnvhvow rfj 'EflQaixfj Xt&i)

Wflrtlichkeit, das hebraeische Accusativzeichen

ubersetzt er regelmassig durch avv, weil es im He-
braeischen auch ,mit' bedeuten kann; und weil das

Hebraeische von dem Stammwort far Sazsov in

mannigfach abgeleitetem Sinne Worte fur ,stark

machen, stark, Starke' bildet, schafft sich Aquila

fur diese Derivata die Worte ooreovv, oorsivog,

ooTeoiaig. Das Hochgefiihl des Aquila, im Gegen-
satz zu der verfalschenden LXX den Glaubigen

) nun einen echten griechischen Text vom alten

Testament zu bieten, beruht in erster Linie auf

einem, von den christlichen Theologen aber bald

angeeigneten, Vorurteil, als ware der inzwischen

von den Palaestinensern constituierte sog. maso-
rethische Text des alten Testaments der urspriing-

liche; in Wahrheit stellt er nur eine spate Re-
cension des Urtextes dar, die der von der LXX
benutzten keineswegs iiberall vorzuziehen ist. Von
Theodotion, dem ephesinischen Proselyten, wissen

)wir leider noch nicht , ob er Aquila bereits be-

niitzt hat, jedenfalls steht er der LXX naher, er

will sie nicht sowohl verdrangen als dem neuen
Texte entsprechend gestalten. Wo in der LXX
Stucke des masojethischen Textes fehlten, hat

Theodotion sie eingefugt, dabei wie auch sonst

in seinen Correcturen sprachlich der LXX nahe
verwandt. Der Ebionit Symmachos halt sich auch
an den neuen Text, versteht ihn auch mindestens

so gut wie Aquila, ist aber im Gegensatz zu diesem

)bemiiht, ein allgemein verstandliches Griechisch

zu schreiben ; man darf seiner Ubersetzung sogar

eine gewisse Eleganz nachriihmen.

Dass wir von den drei spateren Ubersetzern

noch einiges wissen , verdanken wir fast allein

dem Origenes. Er hat ein Riesenwerk angefertigt

und in der Bibliothek von Caesarea in Palaestina

niedergelegt •— das Ganze ist wohl nie abge-

schrieben worden und spatestens um 600 ver-

loren gegangen — , ra egajiXa, d. h. eine Ausgabe
) der alttestamentlichen Texte in sechs Columnen
(oeMSes), von denen 1 den hebraeischen Wortlaut

in hebraeischen, 2 denselben in griechischen Buch-

staben enthielt, 3 die Version des Aquila, 4 Sym-
machos, 5 LXX, 6 Theodotion. Im Interesse

der Ubersichtlichkeit war dafiir gesorgt, dass

durch alle Columnen hindurch die entsprechen-

den Satze — soweit sie vorhanden waren — neben

einander zu stehen kamen. Mit dem gelegent-

lich vorkommenden Nainen Oktapla (auch Hep-

I tapla) wird das gleiche Werk bezeichnet; fur

einige biblische Biicher hatte namlich Origenes

noch eine fiinfte und sechste— sogar eine siebente

wird erwahnt — Obersetzung aufgetrieben, die

dort in eigenen Columnen ihren Plata neben den

anderen erhielten; die Uberreste von ihnen rei-

chen aber nicht aus, um iiber ihre Eigenart und

die Motive zu ihrer Anfertigung ein Urteil zu

gestatten: christlichen Glaubens scheinen die Ver-

fasser gewesen zu sein. Eine besondere, um die

) beiden hebraeischen, nur for wenige brauchbaren

Columnen (vielleicht auch um die quinta, sexta,

septima?) verkurzte Ausgabe der Hexapla ist die

Tetrapla, vgl. Euseb. hist. eccL VI 16. Die Riesen-

arbeit des Origenes hat den erw&nschten Erfolg,

seiner Kirche einen einheitlichen und zugleich

correcten Text des griechischen alten Testaments
zu verschaffen, nicht gehabt: von den jiingeren

tibersetzungen haben doch nur einige Gelehrte,



395 Bibelubersetzungen Bibelubersetzungen 396
wie vor alien Hieronymus, und auch diese mit
willkiirlicher Auswahl Notiz genommen, zu wei-
terer Verbreitung ist nur die fiinfte Columne,
die schon die oaesarenischen Origenisten Pam-
philos und Eusebios um 300 gesondert heraus-
gaben, gelangt; dadurch ist aber bios zu den schon
vorhandenen stark von einander abweichenden
LXX-Eecensionen eine neue hinzugekommen, nach
ihrem Ursprung die hexaplarische genanrit, und
in der Kirche von Palaestina, teilweise bei den Sy- 1

rem alsbald die herrscbende. Gewiss hatte Ori-
genes bei ihrer Herstellung moglichst guteHss. be-
nutzt und, durch kritische Thatigkeit wohl auch
alte Fehler beseitigt, aber in dem Vorurteil, dass
der masorethisch-hebraeische Text die Wahrheit
darstelle, befangen, hatte er den LXX-Text zu
einem neuen Mischtext umgestaltet. Wie er selbst
comment, in Evang. Matth. t. XV c. 14 gelegentlich
einer Klage iiber die Unsicherheit der Texte in
den Evangelien bemerkt: rrjv /ikv ovv iv rots 2
dvtiygdqpoig irjg xaXaiag dta-&r}xi]s iiarpcoviav deov
Stdovrog evgo/tev Idoao&cu XQixr^gi^ xQnodfisvoi ralg
XoiJtaXs ixdoasof twv yog dfiyt/lattofisvcov jiagd
rotg o Sid Tfjv tcov avnygaqxav Sicupcoviav rijv xgiaw
Jioirjodfievoi and t&v Xoutmv ixdooecov to ovvqdov
exelvaig itpvli^afisv xal xtva fiev a^Uoafusv iv
tqj epgai'xqj fi-i} xsifieva ov toXfiijoarreg avrd mdv-
rtj xegieXeTv^ nvd de fist' doregioxcov ngogedfjxajxev
Xva dijkov r) on fifj xeifieva jtaod roig o ex ray
lointbv ixdooewv ovfitpdivayg r§ ifeaixq} xgog- i

e&rjxa/Mv. Statt sich zu begniigen, durch Neben-
stellung der .correcten' Ubersetzungen dem Leser
der Hexapla das Urteil iiber den LXX-Text zu
ermoglichen, hat Origenes in dieser neuen Columne
gleich durchgreifend emendieren zu sollen ge-
glaubt

;
ein Obelos, dem am Schluss ein Metobe-

los entsprach, bedeutete den Leser, dass der so
umklammerte Satz der LXX nicht aus dem he-
braeischen Urtext stamme; wo aber in LXX ein
Stuck dieses Textes fehlte, wurde — durch einen 4
Asteriskos eingefuhrt — einfach aus einer Seiten-
columne die Erganzung geholt. Sogar gemein-
schaftlich kommen in den Proverbien Asteriskos
und Obelos vor, wo der betreffende Satz im Ur-
text zwar nicht fehlt, aber an anderer Stelle steht

:

ein kiinstliches System, das bei der Nachlassig-
keit der Abschreiber, die die Zeichen bald ver-
wecbselten, bald fortliessen, lible Folgen haben
musste. Es sind auf diese Weise viele Abschnitte
aus Theodotion, der zur Erganzung der LXX ja
natttrlich in erster Linie berangezogen werden
musste, doch anscheinend sogar aus Aquila einiee
(z. B. Jerem. 10, 6-10?) in die LXX tiberge-
gangen, bei Daniel hat der Text des Theodotion
den alten der LXX (xoivrj) so vollstiindig verdrangt,
dass dieser nur noch in einem griechischen Codex
erhalten ist. Ausserdem hatte Origenes ohnebin
schon von seinen LXX-Manuscripten die bevor-
zugt, die den andern Versionen am nachsten stan-
den, das heisst wahrscheinlich solche, die schon (

von jenen beeinflusst waren, und da in zahllosen
Fallen die Differenz auch durch Obeloi und Aste-
risks nicht zu heben war, hat er — nachweislich
nicht bios in der Orthographie und der Reihen-
folge der Abschnitte, die z. B. bei Jeremias in LXX
stark vom Hebraeischen abwich— sich verpflichtet
geglaubt, der ,Wahrheit' zu lieb die iiberlieferte
Lesart einfach durch eine .bessere' zu ersetzen.

Neben dem hexaplarischen LXX-Texte wurde
nun der altere — jetzt xoivrj genannte — weitei-
gebraucht, aber meistens in Exemplaren, die auf
besondere gelehrte Arbeit zuriickgingen. Um 30l>
hat der Antiochener Lukianos, fast gleichzeitig
der Agypter Hesychios die xoivrj durchcorrigiert,
offenbar auch mit Beriicksichtigung der jiingeren
Ubersetzungen, aber conservativer als Origenes:
die Recension des Hesychios hat sich (s. Hiero-
nymus praef. in Paralip.) in Alexandrien und
Agypten, die des Lucian in Asien und Constan-
tinopel durchgesetzt : Mischungen zwischen ihnen
wie mit der alten uncorrigierten xoivrj und mit
der hexaplarischen LXX konnten nicht ausbleiben;
so ist — gerade auch infolge der Arbeit der Dia-
skeuasten — in den LXX-Handschriften ein un-
endliches Durcheinander entstanden, und die erste
Arbeit, die hier zu thun ist. die Klassificierung
der Zeugen bezw. die Feststellung der Texte der

- verschiedenen Recensionen noch nicht vollzogen.
Einen colossalen Apparat von Varianten haben

R. Holmes und J. Parsons in ihrem Vetus
Test, graec. cum var. lection., Oxon. 1798—1827,
5 Bde. fol. aufgehauft; ihr handschriftlicher Nach-
lass — von S wet e beniitzt— enthiilt noch manche
wertyolle Erganzungen. Die altesten Drucke sind
der in der complutensischen Polyglotte 1514—17
(vol. I—IV) und die Aldina von 1518; fast die
Bedeutung einer offlciellen Ausgabe hat die Sixtina

) (well durch Papst Sixtus V. veranlasste) Rom 1587
erlangt, deren Abdriicke noch heut das Feld be-
haupten. E. G-rabe edierte Oxon. 1707—20 einen
selbstiindigen Text auf Grund des wertvollen Codex
Alexandrinus, durch Tischendorf kennen wir
den noch alteren, aber unvollstandigen Sinaiticus;
sehr schatzbar ist Eb. Nestle Vet. Test, graeci
cod. Vatic, et Sinait. cum textu recepto collati,
Lps. 1880. Dem dermaligen Stande derForschung
entspncht am besten H. B. Swete The Old Test

) m greek according to the LXX, Cambr. 5 Bde.,
1887—94. Unschatzbar, wenn auch durch neuere
Entdeckungen schon mehrfach erganzt, ist fiir
die Hexapla Fr. Field Origenis Hexaplorum quae
supersunt, 2 Bde. Oxon. 1875. Unter den Bahn-
brechern der LXX-Wissenschaft ist neben Ceri-
ani vor allem P. A. de Lagarde zu nennen;
seit 1863 (Anmerkungen zur griechischen Cber-
setzung der Proverbien) hat er unermudlich an der
FOrderung dieser Studien gearbeitet; 1883 erschien

0 von ihm Libr. Veteris Testamenti canon, pars prior
graece, eine Ausgabe der Lucian-Recension der
LXX; leider ist der zweite wichtigere Band nicht
erschienen; iiber de Lagardes leitende Ideen
vgl. besonders: Ankundigung einer neuen Ausgabe
der griechischen Ubersetzung des alten Testa-
ments, 1882.

Gegen Ende des 4. Jhdts. war das Misstrauen
gegen die LXX und zwar in alien bekannten Re-
censionen so gross, dass der griechische Gelehrte

) Sophronios die lateinische Ubersetzung seines Freun-
des Hieronymus, die dieser teilweise auf sein
Drangen hin gefertigt hatte, benutzte, um ver-
mOge einer Afterversion — Hieronymus de vir.
ill. 134 nennt nur Psalter und Propheten, Sophro^
mos wird eben 392 noch nicht fertig gewesert
sein, wie Hieronymus es ja auch nicht war —
den Griechen einen einwandfreien Text des alten
Testaments zu bieten. Sophronios ist verschol-
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len, aber bei Theodoret (s. Fr. Field Prole-

gom. XCIIIf.) wird ein Ubersetzer Johannes Jo-

sephos erwahnt, von dem Field Uberbleibsel beim
Jeremiasbuch aufgespiirt hat. Ob diese Uber-

setzung das ganze alte Testament oder nur den

Jeremias umfasst hat, lasst sich noch nicht aus-

machen, jedenfalls ist sie unabhangig von LXX
einfach nach dem hebraeischen Texte — in gutem
Griechisch und fast paraphrasierend — vorge-

nommen worden. Da auffallende Beriihrungen im
Textverstandnis mit Hieronymus vorliegen, hat

Field nicht ohne Grund Beziehungen des Jo-

hannes Josephos zu Sophronios vermutet.

Ein Interesse an Ubertragung der heiligen

Biicher insLateinischeist nur in der christlichen

Kirche entstanden, und zwar als das Christentum

in Gegenden Platz griff, wo nicht wie in Rom
und den galliscben Grossstadten das Griechische

die gottesdienstliche Sprache sein konnte, wahr-

scheinlich in Africa. Man pflegt die (jberreste

der alteren lateinischen Bibeliibersetzung, die am
besten als vetus latina bezeichnet wird, Itala zu

nennen auf Grund von Augustinus de doctr. christ.

II 15, 22: in ipsis autem interpretationibus

Itala ceteris praeferatur, nam est verborum te-

naeior cum perspicuitate sententiae. Die Stelle

lehrt aber, dass Augustin von mehreren Uber-

setzungen wusste und unter diesen die Itala, d. h.

die von ihm in Mailand kennen gelernte bevor-

zugte. Die alte Frage, ob es nur eine Vetus

latina gegeben hat, die durch Corruption und
gutgemeinte Em'endationen so mannigfach um-
gestaltet worden ware, dass ein Augustin ganz

verschiedene Ubersetzungen vor sich zu haben
glauben durfte, oder ob in verschiedenen Provinzen

verschiedene angefertigt worden sind, die Text-

mischung hier aber noch starker als bei der grie-

chischen Bibel gewaltet und so den Schein einer

Urubersetzung zu stande gebracht habe, ist noch

nicht befriedigend beantwortet; hOchst wahrschein

lich liegt die Sache bei den einzelnen Bestand-

teilen der Bibel verschieden ; die Evangelien z. B.

kOnnen mehrmals ubersetzt gewesen sein, ehe

ein solches Bediirfnis fiir den Hebraeerbrief oder

die Chronik empfunden und nun sogleich fiir alle

befriedigt wurde ; auch die Vetus latina ist keinen-

falls von einer Hand und auf einmal hergestellt

worden. Zur Zeit des Cyprian (um 250) ist eine

— ungefahr — vollstandige lateinische Bibel vor-

handen, sie scheint auch schon zu Tertullians

Zeit um 200 existiert zu haben, obgleich dieser

des Griechischen kundige Theologe sie nicht mit

dem Eifer Cyprians studierte; vor der zweiten

Halfte des 2. Jhdts. sind ihre Anfange keinen-

falls anzusetzen. Ihre Heimat aus ihren Sprach-

eigentiimlichkeiten zu erkennen, ist bis jetzt, da

das Material zur Vergleichung nicht ausreicht,

nicht gelungen ; ihren Namen Itala zur Empfeh-
lung der Hypothese, sie sei in Italien entstanden,

zu benutzen, ist sehr ungeschickt. Bei alien Diffe-

renzen im einzelnen gilt von ihren Bestandteilen

durchweg, dass sie in der Sprache des gemeinen

Mannes mOglichst wOrtlich die heiligen Texte

wiederzugeben sucht; die perspicuitas sententiae

wird, soweit sie uberhaupt anerkannt werden

darf, haufig erst durch spatere Nachhiilfe herge-

stellt worden sein. Als im 4. Jhdt. die innigen

Beziehungen zwischen abend- und morgenlan-

dischen Thcologen auch die Folge hatten, dass

man die weitgehende Discrepanz zwischen dem
Bibeltext der Lateiner und dem der Griechen

bemerkte, erwuchs das Verlangen nach einer sach-

kundigen Revision der lateinischen Bibel auf

Grund der besten Quellen; als Papst Damasus
(366—384) sich diesen Wunsch aneignete, hat

Hieronymus ihn zu befriedigen unternommen:
das Resultat seiner iiber mehr als zwanzig Jahre,

10 von 383 bis 405, sich erstreckenden Arbeit ist die

officielle Bibel der rCmischen Kirche , die Vulgata.

Das Verhaltnis der Vulgata zur Vetus Latina ist

aber der Verschiedenheit des Grundtextes ent-

sprechend und unter dem Einfluss von kirchlicher

Gewfthnung sowie infolge des Wechsels der Me-
thoden des tfbersetzers ein sehr verschiedenes. Er
begann damit, das ihm vorliegende lateinische neue
Testament nach griechischen Handschriften, wo der

Sinn gefahrdet schien, durchzucorrigieren (de vir.

20 ill. 135 : novum testamentum graeeae fidei reddidi),

ahnlich verfuhr er beim Psalter mit Hiilfe einer

Handschrift der alten xoivtf. Bald studierte er

in Caesarea die hexaplarische Recension der LXX
und revidierte jetzt den lateinischen Psalter nach

dieser, andere Biicher folgten; doch war diese

Arbeit, die fast ganz erfolglos geblieben, ist, noch

nicbt vollendet, als Hieronymus sie endgiiltig ab-

brach und sich entschloss, auch dem Abendlande

die hebraica Veritas zu iibermitteln; schon 392

30ruhmt er sich a. a. O. vetus testamentum iuxta

fwbraieum transtuli. In der That hat er all-

mahlich alle in hebraeischer oder aramaeischer Vor-

lage vorhandenen alttestamentlichen Biicher direct

ins Lateinische ubersetzt, und sein Werk, bei dem
ihm die Unterstiitzung jiidischer Schriftgelehrten

nicht fehlte, darf als ein wohlgelungenes gelten;

er versteht es, ohne dem Sprachgefiihl des latei-

nischen Lesers grosse Opfer zuzumuten, den Sinn

des Urtextes im ganzen correct, klar und ohne

40 Weitschweifigkeit wiederzugeben. In einem Jahr-

hunderte wahrenden Kampfe, dessen einzelne Sta-

dien am besten durch die Bibelcitate in den Wer-
ken der Kirchenschriftsteller beleuchtet werden,

hat die von Hieronymus herriihrende Vulgata

schliesslich die altlateinische Version verdrangt,

naturlich wieder nicht ohne allerlei Concessionen

:

unter dem Schatten der Vulgata haben sich viele

Stflcke der Itala erhalten, wie auch neue Fehler

eingedrungen sind. Freilich bei einem alttesta-

50 mentlichen Buche hat die kirchliche Gewohnheit

sich den .hebraeischen' Text des Hieronymus nicht

aufdrangen lassen, beim Psalter, Dessen letzte

hieronyinianische Version ist ein Gelehrtenbuch

geblieben; in der offlciellen Vulgata steht dafur

das sog. psalterium gallicanum, die nach der

liexaplaris vorgenommene Revision des alten Itala-

textes; vereinzelt ist in Rom auch noch die erste

Uberarbeitung , der die xoivfj zu Grunde lag, in

Gebrauch. So ist das Verhaltnis der Bestand-

60teile der offlciellen lateinischen Kirchenbibel zu

der Vetus latina ein verschiedenartiges ; das neue

Testament ist nur eine Reinigung des alten Textes

von zu groben ,Sprachfehlern' und zu auffallenden

Abweichungen von dem, was die Unkritik um 383

graeca fides nannte; beim Psalter steht es ziem-

lich ebenso, nur dass den Massstab die nicht all-

gemein im Orient acceptierte LXX- Recension des

Origenes bildete, die bios griechisch vorhandenen
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4, 1 u. (5.). Die Voraussetzung dieser Fabel ist

die im Altertum verbeitete Annahme, dass ihre

Hodensacke der Sitz des als Heilmittel hochge-
schatzten B.-Geils seien (vgl. Gal. XII 337. Schol.

Nic. a. a. 0. u. 0.). In Wirklichkeit wird es bei

beiden Geschlechtern in besonderen Driisen, die im
Unterteile der Bauchhohle neben den Geschlechts-

teilen liegen, abgesondert. In unserer Uberliefe-

rung ist Sextius Niger, d. h. wahrscheinlich schon

Erateuas, der Leibarzt Mithridates des Grossen,

der erste, der diese naturwissenschaftliche Fabel
bekampfte und die richtige Beschreibung der Ca-
storsacke gab (Plin. XXXII 26. Diosk. II 26. M.
Wellmann Herm. XXIV 588f.). Seine Beobach-
tung ist vollkommen richtig, dass sie zwei kleine,

«ingezogene Drtisen seien, die mit dem Rtlckgrat

so zusammenhangen, dass ihr Verlust das Leben
des Tieres gefahrde, und dass die in ihnen ent-

haltene Fliissigkeit (das Geil, castoreum, xaaxo-

qiov) eine wachsahnliche Masse sei, von starkem
Geruch und bitterlichem Geschmack. Das beste

B.-Geil kam aus Pontos, Galatien und Africa (Plin.

a. a. O. Verg. Georg. I 50 mit Serv.), das spanische

wurde geringer geschatzt (Strab. Ill 163 aus

Posidonius). Man pflegte es nachzuahmen, indem
man Ammoniakharz oder Gummi mit Blut und
B.-Geil mischte und diese Mischung in eine Blase
goss und trocknete (Diosc. II 26). In der Arznei-

mittellehre der antiken Medicin spielte das B.-Geil

wie noch heutigen Tags seit der Zeit des Hippo-
krates eine wichtige Bolle; schon Herodot (IV

109) wusste davon zu erzahlen, dass die Budinen
es gegen Gebarmutterleiden verwandten, eine Ver-

wendung, die dem Hippokrates (I 476 K.) gleich-

falls bekannt war. Im Iibrigen hat es in der

Slteren Medicin bei weitem nicht die Bedeutung
wie spater. Seit Herakleides von Tarent wurde
es in der Therapie ganz besonders bevorzugt. So
empfahl er es gegen Husten (Cels. V 25, 10),

Kopfschmerz (Gal. XII 583), Lethargie (Cael. Aurel.

A. M. II 9) und Phfenitis (C. Aurel. A. M. I 17;

ebenso Asclepiades G. Aur. A. M. I 15. Plin.

XXXII 28, wahrend Themison Bahungen mit
B. Geil, Haarstrang und Raute bei Phrenitis ver-

bot). Es wurde bald als inneres Mittel, bald in

Einreibungen, bald als Riechmittel oder als Klystier

verwandt. In der Schlafsucht war es eines der be-

liebtesten Mittel; Herakleides von Tarent (C. Aur.

A. M. II 19), Asclepiades (C. Aur. A. M. II 9),

Celsus (IE 20), Sextius Niger (Plin. XXXII 132.

Diosc. II 26), Archigenes (Aret. A. M. I 2 p. 201),

Ps.-Diosc. (ji. swr. p. 1 00) und Alexander von Tralles

(I 529 P.) empfahlen es in dieser Krankheit als

Niesmittel, um die Schlafsiichtigen zum Bewusst-
sein zu bringen. Mehrere dieser Arzte liessen

auch den Kopf des Schlafsiichtigen rasieren und
mit B.-Geil salben (Heracl. bei C. Aur. a. a. O.

Cels. Alex. v. Tr. Archig. bei Aret. a. a. O.) oder

gaben es zu trinken oder setzten es dem Klystier

zu (Heracl. Archig. Alex. v. Tr. a. a. O.). Die vor-

teilhafte Wirkung des Geils als Medicament be-

steht darin, dass es den Korper warm und trocken
macht und die Nerven kraftigt. Die Pneuma-
tiker, in deren Arzneimittellehre es eine so her-

vorragende Rolle spielte, dass Archigenes ein

eigenes Buch xegi xaazogiov xQVaca)s verfassen

konnte, verwandten es demgemass bei alien Krank-
heiten, die auf iibermassiger Kalte und Feuchtig-

keit beruhten, und bei Nervenkrankheiten (vgl. auch
Niger bei Plin. XXXDI 29), insbesondere bei der

Lethargie (Aret. cur. a. m. I 2, 201. M. Well-
mann Pneumatische Schule 158), beim Tetanos in

der Form einer Salbe mit einem Zusatz von Meer-

schaum, Euphorbiensaft und Natron oder inner-

lich als Arznei x>der als Klystier mit einem Zusatz
von 01 (Aret. cur. a. m. I 6, 220; vgl. Asclepiades

bei Cael. Aur. A. M. Ill 8. Scrib. L. 101 p. 44).

10 bei Apoplexie als Arznei mit Honigmet oder in

Einreibungen zusammen mit altem Fett zur Krafti-

gung der gelahmten Teile (ATet. cur. a. m. I 212),

bei Epilepsie (Aret. cur. ch. m. I 4, 311; ebenso

Themison bei Cael. Aur. ch. m. 1 4, 286), bei der

Cholera ebenso wie beim Tetanos als Salbe (Aret.

cur. a. m. n 4), desgleichen bei Herzkrankheit
(Aret. cur. a. m. II 3), bei hysterischen Erstickungs-

anfallen (Aret. cur. a. m. II 8), bei der Satyriasis

und Gonorrhoe als Arznei (Aret. a. m. II 11, 290;
20chr. m. II 3), beim Kopfschmerz als Niesmittel

(Aret. cur. chr. m. I 1; vgl. Ps.-Diosc. jteqi evit.

96) oder als Salbe mit Haarstrang, Balsam, Essig
und 01 (Gal. Xn 554. 568, vgl. Charikles bei

Gal. XII 556. 558 u. 0. Sext. Nig. bei Plin. XXXII
68. Scrib. Larg. 3 p. 7. 5 p. 8. 10 p. 9. Alex. v.

Tr. I 495 P.). Nach Galen (XII 713) besitzt es

astringierende, verteilende, erweichende (XII 702)
und erwarmende Kraft (X 799) und wurde von ihm
bei Entzundungen des Gehirns und der Gehirn-

30 haute verwandt. Als Mittel gegen Schlangenbiss

kannten es Nikander (Ther. 565), d. h. Apollodor,

Erasistratos (gegen Basiliskenbiss Ps.-Diosc. 91),

Sextius Niger bezw. Krateuas (Plin. a. a. 0. Diosc.

II 26), gegen Gifte und giftige Pflanzen Sextius

Niger, der genauer die Zuthaten bestimmte (Plin.

Diosc. a. a. 0.). In den Salben gegen Ohren-
schmerzen kehrt es bei den meisten Arzten der

christlichen Zeit wieder von Asclepiades an (Cels.

VI 7, 3, 241. Themison bei Cels. VI 7, 1, 240.

40 Niger bei Plin. XXXn 77. Gal. X 868. Andro-
machos bei Gal. XII 624f. Archigenes bei Gal.

XII 644f. Alex. v. Tr. II 89), ebenso wurde es

den Augensalben haufig zugesetzt (Plin. a. a. 0.
Scrib. Larg. 23 p. 14. Gal. XII 713. 755 u. 0.),

gegen Zabnschmerz empfahl es Niger (Plin. a. a.

0.) mit der Vorschrift, es mit 01 zusammen in

das Ohr derjenigen Seite zu traufeln, auf der die

Schmerzen sind. Seine Verwendung bei Storungen
der Menstruation, bei Gebarmutterkrampfen und

50 zur Beseitigung der Nachgeburt kennen es Niger
(Plin. XXXII 132. Diosc. II 26) und Galen (XIV
320), der erstere empfahl es auch bei Darmver-
schlingungen, Blahungen (Plin. n. h. XXXII 101),

Schwindel, Zittern, Krampfen, Ischias, Lahmungs-
erscheinungen, Magenleiden (Plin. XXXII 29), so-

wie als Haarvertilgungsmittel (Plin. XXXII 136)

und gegen Husten (Plin. XXXII 91. Scrib. Larg.

88 p. 37). Der Urin des B., der in seiner Blase

aufbewahrt wurde, gait als Gegengift (Plin. XXXII
60 132), die Asche von B.-Fellen sollte Brandwunden

heilen und Nasenbluten stillen (Plin. XXXTI 119.

124). Ein bewahrtes Antipathiemittel gegen Po-

dagra war das Tragen von Schuhen, die aus den
Fellen pontischer B. gefertigt waren (Plin. XXXII
110). [M. Wellmann.]

Bibernell, gemeine oder Stein-B., auch Bocks-
petersilie genannt, Pimpinella saxifraga L., ein

auf trockcnen Wiesen und steinigen Hiigeln von
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jeher hauflger, als Weidekraut und Viehfutter sehr (FHG II 339). Vgl. Bib line und BiBXivog
schatzenswerter Doldenbliitler (izeraacodrj rrjv z&v olvog. [Oberhummer.]
misQixdtcov wisarj<ps yvoiv Phainias bei Athen. Bibliaphorion {BiBXtoupdeiov), Ort (xtopij) des
IX 371 d), xavxaXlg bezw. caucalis von den Alten agyptischen Nomos Libva . in der Gpgend von
genannt. Die B. hat einen stielrunden, zartge- Apis und Paraitonion, Ptol. IV 5, 81. [Sethe 1

rippten Stengel und fiederscbnittige Blatter. Der Bibline {BtBXtvt)), Gegend in Thrakien, nach
Geruch der Wurzel ist stark gewiirzhaft, bocks- welcher der BiBXtvog ohog (s. d.) benannt sein
artig, der Gescbmack susslich gewiirzhaft und sollte, Steph. Byz. Bei Epicharm. in Etym M
brennend; vgl. Lenz Bot. d. Gr. und E. 560. (FHG IV 339) werden dafiir BlBXiva oort genannt
Leunis Synops. II. Teil lis § 491, 16. Die 10 bei auderen heisst sie Biblia (s. d.). Vgl. auch
jungen Blatter enthalten atherisches 01 und sind Biblos Nr. 1. [Ob'erhummer.l
ein essbares, appetiterregendes Gemiise (Theophr. BiMines (BtBXivtjg) s. Biblos Nr. 1.
h. pi. VII 7, 1) sowohl in rohem als in gekoch- BifiXivog olvog. Ihn empfahl Hesiodos (op. 589)
tem Zustande (Diosk. II 168). In Griechenland bei starker Hitze zur Zeit des Sirius zu trinken •

und Italien wachst die B. wild und zwar auf ihn nennt Philyllios, ein Dichter der alten Komoedie
Hugeln und Vorbergen bis 650 m. hinauf (neu- (bei Athen. 1 31a); bei Theokritos (XIV 15) spendet
gnechisch xavxaXtSoa, xavxaXrj&ga), vgl. Praas ihn ein einfacher Gastgeber auf Sicilien seinen
Synops. pi. fl. cl. 149. v. Heldreich Nutzpfi. Gasten, wobei gesagt wird, dass er wohl dufte
Gneehl. 81. Nach Dioskorides (II 168) heisst die und trotz seiner vier Jahre sich so erhalten habe
Pflanze auch xavxog oder davxog aygwg (vgl. Galen. 20 wie wenn er frisch von der Kelter komme ; ferner
XII 15 K.). In der Heilkunde gait die B. als wird ein BIBXivov n&fm von Euripides (Ion 1195)
unnbefOrderndes Mittel (Diosk. a. O.). Der aus- und ein BiBXivov sxiuo/ia von Achaios (bei Athen
gekochte Saft wurde gegen Appetitlosigkeit und I 31 a) erwahnt. und von einem unbekannten Ko-
sonstigeMagenleidengebraucht, ferner gegen Stein- miker (im Etym. M. 197, 32) ist uns der Vers
Harngriesleiden, sowie bei Milz-, Leber-, Nieren- °Y6oiq dk nivu , zov 8e BiBXivov arvyeT erhalten
und Geschlechtskrankheiten, namentlich bei Men- Seinen Namen sollte er von einer Gegend (Suid )
struationsstOrungen. Nach Chrysipp beftirderte nach Epicharmos den bimblinischen (Hesych s
sie die Empfangnis bei Prauen, Plin. n. h. XXII BiBXtvog) oder biblinischen Bergen in Thrakien
83. Geop. XII 32. Galen. XII 15 K. Auch schiitzte erhalten haben (Athen. Hesych. Etym M aa 00
man sich mit ihr vor den schadlichen Wirkungen 30 Anecd. Bekk. I 225

;
vgl. Steph. Byz s BiBXivri)

tienschen Giftes, Nic. Ther. 843. 892 (hier die Freilich zweifelt Meineke, ob nicht bei Athe-
Lesart unsicher). Eine andere, besondere Art von naios wie I 30 d 'EnaoxtStjg zu lesen sei und die-
B. ist die Anis-B., Pimpinella anisum L., gewOhn- ser Fehler sich bei den spiiteren Grammatikern
lich kurz Ams genannt, die bekannte Gewiirz- wiederholt habe. In der That leitete der Gram-
pflanze, die auch die Alten sehr wohl kannten, matiker Semos von Delos den Namen von dera
aviaov bei Dioskorides (III 58) , avrtjoov bei Ni- am Plusse BiBXog (Steph. Byz. s. BiBXlvrj) oder
cander (Ther. 650. 911), anisum oder aiiesum Bi/iBXivrj (Etym. M. a. a. 0.) auf Naxos wach-
bei Plinius (n. h. XX 185f.), Celsus (II 21. 31), senden Wein her, und nach Proklos (Schol Hes
Columella (XII 51, 2), Scribonius Largus (52. 70. op. 589, wo oi Nd^oi statt a^ioT gelesen wird)
113. 120 u. Ofter), Palladius (de r. r. Ill 24, 14. 40 sollte der von Euripides erwahnte Wein unter dem
IV 9, 17); vgl. Billerbeck Fl. cl. 80. Fraas Namen BvBXivog an einem Flusse auf Naxos ge-
Synops. fl. cl. 149. Lenz Bot. d. Gr. u. R. 559. baut werden und von diesem oder einer thraki-
Mit B. oder Bibernelle, auch Pimpinelle (aus bi- schen Stadt benannt sein. Den Wein sollte ferner
pinella wegen der doppeltgefiederten Blatter) be- ein Konig IloXXig von Sikyon oder Svrakus (Etym
zeichnen wir zuweilen auch noch eine von Pimpi- M. a. a. 0.), der nach einer Vermutung C Miil-
nella saxifraga L. durchaus verschiedene Pflanze, lers (PHG II 15) vorher in Kalauria oder An-
namlich die gemeine Becherblume, Poterium san- thedon gewohnt zu haben scheint, oder ein Argeier
guisorba L.

,
vgl. Leunis Synops. II. Teil 113 jioXiog (Poll. VI 16), vielleicht nach Thuk. II 67

§ 444, 2. Welche antiken Namen zur Bezeich- zur Zeit des peloponnesischen Krieges, nach Sici-
nung der verschiedenen Arten von Poterium L. 50 lien gebracht haben und jener daher auch JIoXXios
gedient haben, ist hechst unsicher. Naheres bei genannt sein (Etym. M. a. a. 0. Ael v h XII
Billerbeck 230. Fraas 78. Lenz 703 und 31), wahrend der Rheginer Hippys (bei Athen I
namentlich Koch Baurae u. Straucher d. alten 31 bj zwar auch sagt, dass ein Argeier IIoXXi;
Gnechenl. 1 69f [Wagler.] Konig von Syrakus, eine a^eXog BiBXta nach Syra-

Binesia s. Bibah. kus gebracht habe, aber aus Italien, und dass
Bibienses ricani (Bewohner einer Ortschaft diese Rebe auch dXeog genannt werde Der letztere

Bibium oder Bivium) nennen sich die Dedicanten Umstand hat V. Hehn (Kulturpfl. u. Haustierefi
der in Sandweier (Baden) gefundenen Weihinschrift 553) zu der Vermutung veranlasst, dass der Name
an die Kreuzweggottheitcn (diis Quadrubis), davon herruhren konne, dass die Reben sich anBrambach CIRh 1676, vgl. M. Ihm Rhein. 60 Byblosstricken fortrankten , indem er sich auf
J,*h*b - LXXXIII 91. 132 (nr. 182) und den Ar- Varro de r. r. I 8, 2 beruft, wo aber nur von restes
tikelBiviae. [Ihm.] die Rede ist, an denen die Reben bei Brundisium

Bibiscon s. Viviscus. gezogen wurden; auch ist vielleicht IToXidv statt
Bibinm s. Bivium und Bibienses vicani. tiXmv zu lesen. Von einer BvBXia und von einer
Bible, Ort in Babylonien, Ptol. V 20, 4. BvBXiva fiaa^dXa, also wohl von einer Rebenpflan-

[Fraenkel.] zung, ist nun auch in einer Inschrift von Heraklea
Biblia [BiBXia x<»Qa), Gegend in Thrakien, in Lucanien zu Ende des 4. Jhdts v Chr die

bei Oisyme und Antisara, Armen. bei Athen. 1 31 a Rede (CIG III 5774 Z. 58. 92), und darunter'wird
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eine Rebe verstanden, welche von der phoiniki-

schen Stadt Byblos (= phoinik. Oubel, s. 0.

Schraderbei Hehn a. a. 0. 554) dahin verpflanzt

war und die auch Archestratos (bei Athen. I 29 b)

gekannt haben muss, da sein BvBXtog ohog schwer-

lich ,Palmwein', d. h. aus Datteln gepresster Wein
gewesen ist. Freilich ist nun wiederum dieser

von dem B. unterschieden (Etym. M. 197, 32. 216,

42). Da aber der phoinikische Vokal in BiBXog

oder BvBXog = Bast der Papyrusstaude sowohl
durch i als durch v wiedergegeben werden kann,
so diirfte die Rebe von Heraklea und, da Hippys als

guter Gewahrsmann gelten muss, die Siciliens wohl
aus Phoinikien stammen. Denn wenn auch Naxos
ein hervorragender Sitz des Dionysoskults gowesen
ist und nach einer bei Hyginus (astron. 1 17) er-

haltenen Fabel dieserKult nachEtrurien verpflanzt

sein soil, so ist dies doch kein geniigender Grund,
als Herkunftsort der Rebe diese Insel anzusehen.

Anders steht die Frage um den sonst erwahnten
Wein. Philyllios nennt ihn neben dem von Thasos
und Mendai, wohl weil er eine Gegend Thrakiens
im Auge hat; ja Armenidas (bei Athen. I 31 a),

dessen Zeit allerdings nicht genauer bekannt ist,

wusste sogar, dass das thrakische BtSXia auch
Antisare und Oisyme benannt worden sei; der

Erotiker Achilles Tatios (II 2) nennt ihn neben
dem maroneischen , also einem thrakischen, und
andern seit alters bekannten Sorten. Dazu kommt,
dass als Ausgangspunkt der antiken Weinkultur
sowohl aus sprachlichen Griinden als nach der

Uberlieferung die dem eigentlichen Hellas nord-

lich vorgelagerten Landschaften nach 0. S chrad er
(Sprachvergleichung u. Urgeschichte 2 470) anzu-

sehen sind, dass nach den Uberlieferungen der

Alten der Kult des Dionysos auf der ganzen nOrd-

lichen Balkanhalbinsel, selbst bei den thrakischen

Volkerschaften verbreitet war, und dass Thrakien
in der altesten Zeit ein Hauptausfuhrland des

Weins war (Horn. II. IX 72; Od. XI 196; vgl.

Plin. XIV 53. 54). Ubrigens giebt Athenaios (I

31 a) fiir die thrakische Herkunft auch den Grund
an, dass Thrakien rjdvoivog sei; nach Plinius (XIV
54) sollen die dortigen Weine so stark gewesen
sein, dass sie einen achtfachen Zusatz von Wasser
vertrugen, ferner von schwarzer Farbe und wohl-

riechend, aber im Alter fett gewesen seien.

[Olck.]

BiflXioygdtpog s. Schreiber.
BifiXioxdnrjXog ,

BiBXioxmXtjg (bibliopola) s,

Buchhandel.
BiBXiotpvXai s. Bibliotheken.
Bibliotheken, d. h. Bflchersammlungen, gab

es im Altertum sowohl bei den orientalischen

Volkern wie bei den Griechen und ROmern. Das
Wort Bi8Xio&r)y.rj {bibliotheca; BiBXUav drjxr] =
librorum repositio nach Isid. or. VI 3, 1). Nieder-

lage von Buchern, wofiir nicht selten cuio&rjxr)

(oder djto&rjxax) BiBXiwv gesagt wurde, wie von

Cass. Dio XLH 38. Lucian. adv. indoct. 5. Dig.

XXXm 7, 12 § 34, zum Teil mit der Neben-
bedeutung des Umfangreichen (s. Lucian. und
Dig. a. a. 0.), ist zuerst bei Kratinos dem Jiinge-

ren im 'YnoBoXtfiaTog nachweisbar (Poll. VH 211).

Aus Poll. IX 47 (Sv t&v xoivcov xai BijSXiodijxai

fj wg EvnoXig cprjatv ,of> td BiBXC wvta' xxX.)

ist zu schliessen, dass das Wort urspriinglich von
Buchladen gebraucht wurde, welche langere Zeit

wohl die umfangreichsten Sammlungen vonBuchern
waren. Erst die grosse alexandrinische Bibliothek

mag dem Wort seine feste, noch heute giltige

Bedeutung gegeben haben. In spatro'mischer Zeit

tritt auch cartularium im Sinne von B. auf (Mir.

Rom. p. 21 P. ; s. weiter unten).

I. Schreibung. In voralexandrinischer Zeit

wurde wahrscheinlich, soweit das Wort iiberhaupt

vorkam, wenigstens von attischen Schriftstellern,

BiBXio$r)xrj geschrieben (s. unter BvBXog). Als

in der xaivrj die ionische, echte Schreibung BvBXio-

drixr) Verbreitung gewann, wurde sie in Alexan-

drien vielleicht offlciell fur die dortigen B. gewahlt
und erhielt infolge des hohen Ansehens dieser B.

fiir lange Zeit allgemeine, in Inschriften aus-

schliessliche Geltung, s. CIA II 468, 25 (Anf. d.

1. Jhdts. v. Chr.). 482, 50 (zw. 39—32 v. Chr.).

Journ. Hell. Stud. IX 240 (aus Cypern, bald nach
89 v. Chr.). Athen. Mitt. XIV 109. K. Keil
Rh. Mus. XVIII 268 aus Nsa Ilavdcboa 1861,

388 (Ende des 1. Jhdts. n. Chr.; aus Delphi).

Le Bas 1618, 615 aus Halikarnass. Bull. hell.

Ill 258f. (aus Syrien ; zur Zeit Hadrians). In IGI
1085 («ri iwv sv'Ptafijj BiBXio&rjXwv; aus Rom?)
steht i wohl infolge der Einwirkung des Latei-

nischen. Dem gleichen Umstande mflchte ich die

regelmassige Schreibung BiBXio&yxi] und BtBXto-

tpvXaxeg in den griechischen Papyrusurkunden
Agyptens aus rfimischer Zeit zuschreiben (Beispiele

bei U. WilckenHerm. XXVIII 233 Z. 3. 4 u. a.);

ebenso in Vol. Here. VIII col. 13 (Philod. n.

(pdoa.). Bull. hell. LT 448. Freilich lasst die

Praxis der agyptischen Papyri daran zweifeln, ob

die ausserattische Schreibung mit 5 sich auch auf

Agypten erstreckt habe. Vgl. K. Keil a. 0. 270.

K. Meisterhans Gram. d. att. Inschr.2 (1888)

22, der das Auftreten des v seit dem 1. Jhdt.

v. Chr. (?) zur veranderten Aussprache des B in

Beziehung setzt; eine Wirkung, die je langer

je mehr hatte eintreten mussen, was nicht der

Fall ist. C. Haeberlin Centralbl. f. Bibl. VII

273ff., dazu Jahresber. LXXXV 1895, 139. Fr. P o-

land Hist. Untersuchungen E. FCrstemann gew.

(1894) 9. Bei Schriftstellern iiberwiegt in unse-

ren Hss. sehr die Schreibung mit t, doch ist

gewiss die urspriingliche Lesart vielfach durch

die spater iibliche Orthographie verwischt, indem
eine andauernde Reaction zu Gunsten der atti-

schen Klassiker eintrat, wahrscheinlich aber auch
> das t der zweiten Silbe auf die Aussprache und
damit auf die Schreibung der ersten einwirkte.

Auch im Lateinischen ist in alterer Zeit byblio-

theca bei weitem hauflger (M. Ihm Centralbl. f.

Bibl. X 524, 59). Es findet sich bibliotheca CIL
HI 431. VI 2132. 2348. 5190: dagegen byblio-

theea CIL III 607. V 5262. VI 5188. 5189 (zwei-

mal). 5884. X 1739. 6638 C 1, 12. 2, 22 u. 29.

3, 3. XI 2704. XIV 2916; ferner VI 5192'(6m6/w-

theca). Lateinische Autoren zeigen in den Hss.

i dasselbe Schwanken der Schreibung und das gleiche

Uberwiegen des i wie die griechischen; vgl. im
allgemeinen K. Keil a. 0. W. BrambachHulfs-
buch d. lat. Rechtschr.3 27. C. Haeberlin a.

0. 274f. M. Ihm a. 0. 522ff.

II. Litteratjir. Von den antiken B. im
ganzen handeln vornehmlich lust. Lipsius Syn-

tagma de biblipthecis 1607. B. G. Struve Intro

-

ductio in notit. rei litt. et usum biblioth. ed. V
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(1729)132-189. L. Ch. Fr. Petit-Radel Rech.
sur les bibliotheques anc. et mod., Paris 1819, I
sect. N. Michaut Pauca de bibl. ap. veteres
quum publicis turn privatis, Paris 1876. C. Ca-
stellani Le bibliotechc nell' antichita, ricerche
storiche, Bologna 1884. Pil. Garbelli Le bibl.
in Italia all' epoca rom. con un' app. s. antiche
bibl. di Ninive ed Alessandria, Milano 1894.

III. Orientalische Bibliotheken. Die
alteste nachweisbare Bibliothek ist die Sammlung

'

zahlreicher gebrannter Thontafeln mit Keilschrift
welche zuerst H. Layard 1849f. unter den Trum-
mern von Niniveh im Palast des assyrischen Konigs
Assurbanipal (7. Jhdt. v. Chr.) entdeckte (jetzt im
British Museum), und die durch weitere Aus-
grabungen vermehrt wurden. Vgl. A. H. Layard
Niniveh (London 1849) II ]53ff. J. Oppert
Arch. d. miss, scient. V (1856) 177ff. (G. Smith)
Babyl. and assyr. libr. in North Brit. Rev. n. s.
XII (1870) 305ff. J. Men ant La bibl. du palais
de Ninive (Paris 1880); in besonders vor- und
umsichtiger Weise Br. Teloni Riv. d. bibl. II
(1889) 134ff. und Giorn. d. soc. as. ital. VI (1892)
208ff. Ed. Meyer Gesch. d. Altert. I (1884) 148f
480f. C. P. Tiele Babyl.-ass. Gesch. (1888) 402f.
Die GrOsse der einzelnen Tafeln reicht nur bis
ca 244/162 mm.; sie waren also ziemlich hand-
lich. Der mit steigender Sicherheit entzifferte
Inhalt beweist, dass ausser Urkunden (Vertriigen,
Rechnungen u. s. w.) auch eigentliche litterarische ;

Werke in grosser Zahl dort aufbewahrt wurden

;

sie betreffen Gcschichte, Astronomie, Naturwissen-
schaften, Medicin, Zauberwesen u. a. Man gedenkt
dabei der coctihs laterculi, auf denen dort nach
Epigenes bei Plin. n. h. VII 193 astronomische
Beobachtungen von 720 Jahren verzeichnet waren.
Jener ebenso litteraturfreundliche wie kriegerische
KOnig liess das Wichtigste der assyrischen, babv-
lomschen und vorbabylonischen Litteratur ab-
schreiben und wohl auch iibersetzen. Die Bibliothek 4
war anscheinend fur Lehrzwecke und zum allge-
meinen Gebrauch bestimmt. Vielleicht hatten
iibrigens altere babylonische und assyrische KiSnige
bereits vorher ahnliche Sammlungen angelegt. Die
zur gleichen Reihe gehorigen Steine wurden, so
viel sich sehen lasst, je am Ende mit den An-
fangswortcn des ersten Steines als Titel bezeich-
net und gezahlt, die richtige Folge der Steine
ubrigens durch Wiederholung der letzten Zeile
eines Steines am Anfang des folgenden (unsere 5(
,Custoden') gewahrt (s. auch C. Bezold UberKeil-
mschnften. Samml. gem, Vortr. 18. Ser. H. 425
[1883] 17). Auch scheinen kleinere Tafelchen
den Inhalt der zum einzelnen Werke gehorigen
Sterne angegeben und so zur Orientierung gedient
zu haben. Dass es Verzeichnisse der ganzen Samm-
lung gegeben hat, lasst sich nur vermuten. Ge-
wiss besassen auch die Agypter, dem Alter ihrer
schriftliehen Aufzeichnungen und ihrem auf Wah-
rung der Tradition gerichteten Sinne entsprechend, i

in lhren Tempeln und Palasten Sammlungen von
Schriften, zumeist wohl fur rituelle und Lehr-
zwecke, aber auch fur Rechtspflege (vgl. Diod. I
•48, 6) u. a. bestimmt. Diod. I 49, 3 berichtetm einem sehr eingehenden, aber durch den Be-
fund der Ausgrabungen nur zum Teil bestatigten
Abschnitt fiber einen grossen Bau (aijtia) des alten,
sonst unbekannten Konigs Osvmandyas in Theben

auch von seiner isgd pipXio&rfxt) mit der Auf-
schrift ipvxn? laTQeiov. R. Lepsius Chron. d.
Aeg. (1849) 39 identifleiert diesen KOnig mit Ramses
Miamun aus dem 14. Jhdt. v. Chr., dessen grossen
Bau er in der Nahe von Theben entdeckte. Dort
fand er auch die Graber zweier Bibliothekare
jenes Kflnigs (Vater und Sohn). Ebenso lasst
nach ihm die Bezeichnung, welche bestimmte
Gotter und Gottinnen als Herr oder Herrin des

I .Saales der Bucher' ftthren, auf die Existenz alter
B. schliessen.

IV. Griechische Bibliotheken vorale-
xandrinischer Zeit. Die Thatsache der Exi-
stenz jener alten Bibliothek in Niniveh lasst die
Nachrichten von den B, einzelner alterer griechf-
scher Tyrannen weniger unglaubhaft erscheinen,
als man in neuerer Zeit anzunehmen geneigt ist,
namlich der des Polykrates von Samos (Athen. I
3 a) und vor allem des Peisistratos von Athen

!0 (Athen. a. O. Gell. VII 17, 1. Tert. apol. 18.
Isid. orig. VI 3, 3^ Letztere Biichersammlung
konnte mit der diesem Herrscher und seinem Kreise
zugeschriebenen Sammlung undOrdnung der home-
rischen (und nach Plut. Thes. 20 auch der hesio-
deischen) Gesange in Verbindung gestanden haben,
als deren Urheber ubrigens auch sein Sohn Hip'-
parch genannt wird (Ps.-Plat. Hipparch. 228 B).
Aus inneren Grilnden wird indes diese redactio-
nelle Thatigkeit der Peisistratiden ganz in Ab-

0 rede gestellt (z. B. von Ed. Meyer Herm. XXVII
371f.

;
Gesch. d. Altert. II 390f.), doch liegen fiber

ihre litterarischen Neigungen so viele gute Nach-
richten vor (z. B. bei Ps.-Plat. Hipparch. a. 0. und
Cic. de or. Ill 137), dass wir an einer Bibliothek
des Peisistratos nicht notwendig zu zweifeln
brauchen. Das Material derBucher war bei jiingeren
Exemplaren bereits pifiXos (s. d.), altere bestanden
vermutlich noch aus Holztafeln und iihnlichem.
Die Bibliothek des Peisistratos soli Xerxes nach

iPersien entfuhrt (Athen. Gell. a. 0.), Seleukos
Nikator aber zuriickgebracht haben (Gell. Isid.
a. 0.). Jedenfalls spielte sie nach der Zeit der
Peisistratiden keine Rolle mehr und war daher
unbedeutend oder blieb nicht lange erhalten. Auch
in den niichsten Jahrhunderten gewannen B. bei
aller Freude der Griechen an Litteratur keinen
grossen Einfluss. Schriftstellerische Erzeugnisse
waren zunachst fur den mundlichen Vortrag be-
stimmt und wurden auch spater vielfach nur vor-
gelesen oder in einzelnen Exemplaren schriftlich
verbreitet. Auf langere Erhaltung und oft sich
wiederholende Bentitzung war man wenig bedacht;
die offenen Laden der Buchhandler vertraten in
genugender Weise die B. Fachschriftsteller und
Genossenschaften sammelten am fruhesten die
Schriften der Berufsgenossen : bei Isokr. XIX 5
ein Seher; Alexis frg. 135 K. Linos als Lehrer
(vgl. Xen. mem. IV 2. 10); auch die Ftirsten der
kleinen griechischen Staaten bewiesen Interesse

Idafiir. Im einzelnen werden B. des Euthydemos
(Xen. a. 0.), des Euripides, des Eukleid'es von
Athen (Archon von 403) und des Nikokrates von
Kypros bei Athen. I 3a genannt; Klearchos, der
Tyrann von Heraklea am Pontos, soli darin so-
gar andere Fursten iibertroffen haben (Memnon
bei Phot. bibl. 222 b). Von geringem Umfang war
sicher des Demosthenes Bibliothek, die er eigen-
handig sich zusammengeschrieben haben soli
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(Luc. adv. indoct. 4). Der erste, welcher vor der

Ptolemaeerzeit eine grOssere Bibliothek anlegte

und planmassig ordnete, war Aristoteles (Strab.

XIII 608 icqcotos wv 10/j.ev ovvayaywv {SifSUa xai

didd^as zovs iv Alyxmrcp flaaiXsas flifiXioftriHrjs

avvxa^iv). Dies entspricht sowohl der Vielseitig-

keit wie der gelehrten und historisch begriindenden

Richtung der von ihm und seinen Schiilern ge-

pflegten Philosophie. An seine miindliche oder

schriftliche Tradition kniipfte vielleicht Artemon
von Kassandreia an, welcher ein Buch heqi avva-

ycoyfjs flipXicov (Athen. XII 515e) und wenigstens

zwei Bucher (SiftXimv xgrjoewg (Athen. XV 694 a)

schrieb, zumal wenn er auch der Sammler der

aristotelischen Briefe ist (s. Susemihl Gesch. d.

gr. Litt. I 512). A. Gercke (o. B. II S. 1018)

schatzt auch des Aristoteles Lehrapparat nur auf

mehrere Hundert von Rollen. Dieser wurde dem
Nachfolger an der Spitze der Schule Theophrast
und von diesem mit der eigenen Sammlung an
Neleus vermacht (Diog. Laert. V 32). trber die

weiteren Schicksale dieser Bibliothek s. unter

Apellikon Nr. 1. Teile von ihr kamen an
Apellikon und mit dessen Biicherschatzen durch
Sulla nach Rom. Hier bentitzten sie Tyrannion,

Lehrer des Strabon, dessen Nachrichten fiber jene

Bibliothek daher besonderen Glauben verdienen,

durch die Gunst des Verwalters der sullanischen

Bibliothek, sowie Buchhandler (s. Strab. XIII 609),

besonders auch Andronikos von Rhodos (s. d. Nr. 25). '.

Obrigens darf man sich den Einfluss, den Aristo-

teles auf die Ordnung der alexandrinischen B.

austibte , auch nach den Worten Strabons (s. o.)

wegen des Plurals flaotXiag nicht als einen directen

vorstellen.

V. Alexandrinische Bibliotheken. Weit-

aus die hervorragendste Lcistung auf dem Gebiete

des antiken, ja vielleicht des gesamten B.-Wesens
ist die grosse Bibliothek (fj fisydXtj fliflXioftrixi))

des Museums in dem neugebauten Alexandrien,

eine Grttndung der ersten Ptolemaeer; vgl. fiber

sie Bon amy Me'm. de l'ac. d. inscr. Paris IX
(1731) 397ff. Ger. Dedel Hist. crit. biblioth.

Alex, (in Annal. acad. Lugd. Bat. 1822, 3). G.

Parthey D. alex. Museum (1838). Fr. Ritschl
D. alex. Bibliotheken unter d. ersten Ptolem.

(1838). mit einem Corollarium von 1840 und ande-

rem abgedruckt in Opusc. phil. I (1866) Iff. Von
Ritschl wurde auch S. 3f. zuerst das sog. Scholion

Plautinum, eine Hauptquelle unserer Kenntnis von J

den alexandrinischen B., mitgeteilt, das sich spater

als Ubersetzung aus des Jo. Tzetzes Proleg. scho-

lior. in Aristoph. erwiesen hat (H. Keil Rh. Mus.
VI 108ff. 243ff., auch in Ritschl Op. I 197ff.),

und zwar aus dem zweiten, weit reicheren und
besseren Tractat (a. 0. 2061T.) ; fiber das Verhaltnis

dieser und einer anderen Quelle s. Dziatzko Rh.

Mus. XLVI 349ff. Uber die alexandrinischen B. vgl.

lerner Ath. Dimitriadis 'Iozoq. doxi/u. T<bv'AXe§.

tSijiX., Diss. Leipz. 1871. C. Haeberlin Centralbl. (

f. Bibl. VI481ff. VII Iff. Fr. Susemihl Gesch.
d. gr. Litt. I 335ff. II 666ff. Diese SchOpfung
der Ptolemaeer sollte gleich andern Einrichtungen
dem Griechentum unter den starr am Alten hangen-
den und den Fremden abgeneigten Agyptern zur

geistigen Stfitze dienen und als Arsenal bei Aus-
breitung und Befestigung der geistigen Herrschaft
der Griechen. Den Plan zur Grundung der Bi-

bliothek fasste vielleicht schon Ptolemaios Lagi.

323—284 bezw. 282 v. Chr. Diese Annahme
stutzt sich, von allgemeinen Erwagungen abge-

sehen, wesentlich auf Euseb. h. e. V 8, 11 (aus Ire-

naeus), eine StellePlutarchs (apophth. reg. p. 189D),

die indes eine andere Erklarung zulasst, und auf
die Nachrichten, welche den Demetrios Phalereus

(296/5 nach Alexandrien iibergesiedelt) in Verbin-

dung bringen mit der Grfindung jener Bibliothek
I (s. Aristeas bei Euseb. pr. ev. VIII 2 p. 350 a.

Jos. ant. Iud. XII 12. Tert. apol. 18. Epiph. jr.

fihg. c. 9), da engere Beziehungen dieses Mannes zu

dem zweiten Ptolemaeer mit Recht geleugnet wer-

den. Jedenfalls wird auch Ptolemaios Philadelphos

(284 bezw. 282—247/6) mehrfach als Schopfer der

B. genannt (Athen. V 203 e. Euseb. und Epiph. a.

0. c. 9. 10. Tzetz. a. 0. 106; vgl. aueh Tert. apol.

18), und wir dvirfen annehmen, dass erst der zweite

Lagide, welcher sicher das Museum grundete,
i diesem die Bibliothek als organischen Teil ein-

ffigte, die Sammlung planmassig vervollstandigte

und den Gelehrten des Museums die Bibliothek

als weites Arbeitsfeld zuwies. tlber die Mittel,

deren die Ptolemaeer sich beim Sammeln der

Bucher bedienten, wenn Geld nicht ausreichte,

giebt es manche Anekdoten; vgl. J. G. Heyne
Opusc. acad. I 126 Anm. Die zahlreichen Schiffe,

die in Alexandrien einliefen, mussten ihre Bficher-

rollen herausgeben und sich mit Abschriften be-

gnfigen (Galen. XVII 1 p. 603) ; der Stadt Athen,

welche das Staatsexemplar der drei grossen Tra-

giker gegen ein Unterpfand von 15 Talenten ge-

liehen hatte , sandte Ptolemaios Euergetes eine

scheme Abschrift und liess das Pfand verfallen

(Galen. XVII 1 p. 607; vgl. auch Susemihl II

667f.). Die GrOsse der B. wird ganz verschieden an-

gegeben (s. Parthey a. 0. 77 und Ritschl 31ff.);

die Zahlen stammen zum Teil aus verschiedenen

Zeiten ihrer Entwicklung, beziehen sich wohl auch
auf die eine oder die andere der alexandrinischen

B. und vielleicht nur auf eine der zwei Arten von
Buchrollen, die Tzetz. a. 0. deutlich unterscheidet

;

einige Stellen bedurfen aber anscheinend einer

Berichtigung der Zahl oder beruhen auf Irrtum.

Arist. a. 0. Joseph, a. 0. Zonar. ep. hist. IV 16

p. I 199 P. lassen den Demetrios Phalereus die

Zahl der zusammengebrachten Rollen auf mehr
als 200 000 angeben mit dem Zusatz, dass er sie

in kurzem auf 500 000 zu bringen hoffe. Unge-
fahr diese Zahl, namlich 400 000 ov/j,/iiiyeT; ftifiXoi

und 90 000 dfityet; fiiflXoi (s. unter 'AfiiyeTg /St-

jSXot), umfasste die grosse Bibliothek zur Zeit

des Kallimachos (Tzetz. a. 0.). Fur die Zeit

Caesars vor dem Brande der Bucher verdienen

Gell. VI 17 und Amm. Marc. XXII 16, 13 mit
700 000 Rollen mehr Glauben, alsSenec. de tranq.

an. 9 und Oros. VI 15, 31 mit der Zahl 400000.

Neben der grossen Museumsbibliothek gab es eine

kleinere im Serapeum von Alexandria (s. Epiph.
-t. ftsTQ. c. 11 ;

vgl. auch L. Traube in Comment.
Woelfflin. [1891] 202), von Ptolemaios Philadel-

phos gegrfindet (Tzetz. a. 0.); nach Epiphanius
hiess sie {hydxTjg der ersten ; sie zahlte nach
Tzetzes zur Zeit des Kallimachos 42 800 Rollen.

Ritschl vermutet, dass die kleinere aus Rollen

gebildet wurde, die beim Ordnen der grossen sich

als entbehrlich herausstellten ; eher lasst sich aber
an eine auf die Bedurfnisse der Kreise ausserhalb
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des Museums und der Konigsburg berechnete Bi-
bliothek in revidierten und modern ausgestatteten
Exemplaren (dftiyeTg ptfloi) denken

;
vgl. Aphth.

prog. 12 p. 107 W. atjxoi twv oxocov . . . xoig <pdo-
siovovaiv dvewyfievoi <piXoao<psiv xai txoXw tbxaaav
elg e£ovoiav xrjg aoiplag ejiaiQovxsg. In spatrOmi-
scher Zeit wurde der Serapistempel Hauptsitz der
Gelehrsamkeit und einer beruhmten Bibliothek;
im J. 390 n. Chr. wurde er durch den Patriarchen
Theophilus von Alexandrien zerstort (vgl. Bon amy 1

a. 0. 413f.). Noch zu Orosius Zeiten waren die
leeren Biichergestelle (armaria) in den Tempeln
Alexandriens zu sehen (Oros. a. 0. 32). Reste des
Serapeums sind neuerdings durch Botti ausge-
graben nach Academy nr. 1220 (1895), 230.

Die Lage der grossen Bibliothek innerhalb des
Bruchion steht erst seit kurzer Zeit mit Wahr-
scheinlichkeit fest. Dass sie mit dem Museum
innerlich und daher auch ausserlich eng verbunden
war, schloss Parthey a. a. 0. 53. 65 aus der vit. {

anon, des Apollonius Ehodius (p. 51 Westerm.
<og xai Td>» ftipXio&nxwv rod Movaeiov ag'iard'Tjva.i

avxdv), indes ist die Stelle anscheinend lficken-

haft. Mehr ist aus Athen. V 203 e zu schliessen
(izeoi de fliflXiwv aXtf&ovg xai fltjlXto&nxwv xaxa-
oxevrjg xai Trjg sie to MovasTov avvaywyfjg xi bei

xai Xeyeiv xiX.). Das Museum nennt Strab. XVII
793 twv fiaodeiwv [isgog, und Tzetzes (a. 0. 206,
12) bezeichnet die Bibliothek selbst als eaw twv
dvaxxoowv xai /Saodeiov im Gegensatz zur Sera- S

peumsbibliothek (fj extdg). Auch von Herond. mini.
I 31 wird bei Aufzahlung der Glanzpunkte Ale-
xandriens das fiovorjiov, nicht aber die Bibliothek
besonders genannt. Am Hafen lag die Bibliothek
sicher nicht, da Strabon XVII 794 die dort ge-
legenen Bauten der Reihe nach beschreibt, ohne
Bibliothek oder Museum zu erwahnen. Wenn nach
Oros. VI 15, 31 in Caesars Kriege gegen Pom-
peius im J. 47 beim Brande der Flotte im Hafen
auch der griisste Teil jener Bibliothek in Flammen 4
aufging, die Rollen sich also in der Nahe des
Hafens befanden, so ist anzunehmen, dass die
Bucher damals gerade aus ihrer eigentlichen Statte
entfernt waren (daher bei Oros. quadringenla milia
librorum proximis forte aedibus condita exus-
sit), wahrscheinlich um sie nach Rom zu ver-
laden (s. Parthey 32f.). Eine Unterstutzung
flndet diese Ansicht in Auct. b. Alex. 1 (incendio
fere tuta est Alexandria, quod sine contignatione
ac materia, sunt aedifieia et structuris ac for- 5
nieibus eontinentur tectaque sunt rudere aut pa-
vimentis), was der Verfasser nicht behaupten
konnte, wenn gerade in jenem Kriege die Biicher-
sammlung innerhalb ihres eigenen Baues verbrannt
ware. Plutarch Caes. 49 berichtet zwar von einer
Ubertragung des Feuers auf die Bibliothek, und
Cassius Dio XLII 38 (woxe SX/.a re xai to vew-
qiov xdg ze ajtod^xag xai xov aixov xai xcov §i-
pXwv

. . . xav&ijvai) meint wohl auch mit ano-
dijxai f}if}).wv das Bibliotheksgebaude selbst (wie
(LIII 1 ; s. o. Bd. II S. 184), doch kOnnen das
irrige Schliisse sein aus der jenen vorliegenden
Nachricht, dass mit dem vewmov zugleich Biicher-
vorrate verbrannt seien. Unter Aurelian wurde
das Bruchion grflsstenteils zerstort (272 n. Chr.);
vgl. o. Bd. I S. 1386). Ausgrabungen, die Ismail
Pascha durch Mahmud Bey im J. 1866 fur Na-
poleon III. an der Stelle des alten Bruchion

anstellen liess (s. den in Eopenhagen 1871 ver-
Offentlichten Bericht; ferner St offel Hist, de Jul
C<;sar II [1887] 257ff. und pi. 19; die Karte
auch in Ztschr. d. Ges. f. Erdk. VII 1872 Taf. V
und S. 337ff.) , und solche jiingeren Datums (s.

Neroutsos-Bey L'anc. Alexandrie, Paris 1888,
ch. 2 p. 7) lassen mit Grand vermuten, dass das
Museum etwa in der Mitte der Neustadt, in der
westlichen Halfte der Stadt, noch sildostlich vom
Heptastadion, 400 m. vom grossen Hafen lag.

An der Spitze der grossen Bibliothek standen
der Reihe nach (s. auch 0. Seemann De pri-
mis sex bibl. Alex, custodibus, Progr. v. Essen
1859. W. Busch De bibliothecariis Alex, qui fe-

runtur primis [Diss. v. Rostock], Schwerin 1884):
1) Zenodotos, nach Suid. und Tzetz. I. II (S. 200.
207 bei Ritschl) unter Ptolemaios Philadelphos
und Euergetes I. bis gegen 01. 136 [234 v. Chr.]
(s. W. Busch 10). Auf ihn lassen Ritschl u. a.

0 (auchSusemihlI337ff.; W. Weinberger Jahrb.
f. Philol. 1892, 272; Kallim. Stud. [Wiener Progr.
1895] 4ff.) den Kallimachos folgen, doch bezeich-
net Tzetzes ihn nur als veavioxog Tfjg avXijg (dazu
s. W. Weinberger Jahrb. f. Philol. 1892, 272),
und dadurch wird auch im Schol. Plaut. der Zu-
satz bibliotheearius' hinter aulious regius ver-
dachtig. Auch sonst flndet sich nichts von seinem
Vorsteheramte

, das iiberdies trotz seiner ausge-
dehnten litterarhistorischen und bibliographischen

0 Thatigkeit aus chronologischen Griinden unwahr-
scheinlich ist (W. Busch 24. Dziatzko a. 0.
351. 359). 2) Eratosthenes, nach Suid. s. 'AjxoX-
Xwnog sowie Tzetzes unter Ptolemaios Euergetes I.,

Philopator und Epiphanes, etwa von 01. 136
—146, 2 (195 v. Chr.). Die Worte des Tzetzes
oder des Schol. Plaut. sind ubrigens an dieser
Stelle nicht in Ordnung. Auch personlich soil

Eratosthenes nach Hipparchos eine grosse Biblio-
thek besessen haben (Strab. II 69). Als sein

0 Nachfolger wird (3?) von Suidas (s. v. p. 51 We-
sterm.

;
vgl. s. 'AQioxocpavng) und im (Slog 'AnoXX.

ausdriicklich , aber an letzterer Stelle nur nach
Angabe einzelner (xivhg de <paaiv . . .) Apollonios
von Rhodos genannt, doch hat man ihn neuer-
dings aus chronologischen Griinden aus der Reihe
gestrichen (s. Busch 30ff. Dziatzko 359ft).

3) (oder 4?) Aristophanes von Byzanz, nach Suidas
unter Ptolemaios Epiphanes vom 62. Lebensjahre
an (etwa 01. 146, 2 = 195 v. Chr.) bis gegen

3 01. 149, 4 (= 181 v. Chr.), vgl. Busch 49f. 4)
(oder 5?) Aristarchos von Samothrake (nur nach
Tzetz. S. 207; vgl. Dziatzko a. 0.) unter Ptole-
maios Philometor etwa bis zu dessen Tode (01. 152,
2 = 171 v. Chr.), liingere Zeit vor dem eigenen
Ende. Mit ihm ging die Reihe der grossen ale-

xandrinischen Bibliothekare und die Zeit grosser,
grundlegender Arbeiten zu Ende; mit der politi-

schen Bedeutung sank auch die jenes wissenschaft-
lichen Institutes. Auf diese Zeit geht wohl Se-

J necas geringschatziges Urteil (de tranqu. an. 9),
wiihrend Livius (bei Sen. a. a. 0.) es elegantiae
regum curaeque cgregium opus genannt hatte.
Einen spateren Vorsteher der Bibliothek, 'Ovr/aav-
Sqos NavoixQ&Tovg aus der Zeit bald nach 89
v. Chr. unter Ptolemaios Soter II., lernen wir
aus einer cyprischen Inschrift kennen (Journ. Hell.
Stud. IX 240) ; seine Bezeichnung als ovyyevrjg des
Konigs beweist, dass der iiussere Glanz der Stel-
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lung verblieben war. Im J. 47 v. Chr. verbrannte

der grOsste Teil der Biichersammlung (s. S. 411).

Caesar wollte sie nach Rom iiberfiihren, doch nicht

bios utn dem Volke der Hauptstadt das ganz neue

Schauspiel einer im Triumphe aufgefiihrten Bi-

bliothek zu geben (Parthey 32), sondern im rich-

tigen Verstandnis von der Bedeutung umfassender

Litteratursammlnngen (s. u.). Wenige Jahre spater

schenkte nach Calvisius bei Plut. Ant. 58 Anto-

nius der letzten Kleopatra die Bibliothek von Per-

1

gamon mit 200 000 flifiXia airXa. Diese Nachricht

wird von G. Lumbroso L'Egitto ai tempi d.

Greci e d. Romania 1895, 134ff. bestritten, doch

scheint gerade der Gebrauch des seltenen biblio-

thekstechnischen Wortes (s. unter 'A/uyeTg fli-

SXoi) mindestens auf eine gute Quelle hinzuweisen.

In der 2. Halfte des 1. Jhdts. n. Chr. war der

Grammatiker Dionysios, Sohn des Glaukos, Vor-

steher der B., ein Nachfolger seines Lehrers, des

Philosophen Chairemon (Suid. s. Aiovvoiog). S.

'

auch S. 423 iiber L. Iulius Vestinus.

Die Anordnung der Bucher in der alexandrini-

schen B. scheint im ganzen sachlich gewesen zu

sein (s. Susemihll 337ff.). Der alte Gebrauch des

Plurals fiir diese B. lasst an mehrere grosse

Gruppen denken. Im einzelnen bildete. wie C.

Haeberlin Centralbl. f. Bibl. VI 494ff. fur die

Homerausgaben mit Recht ausfiihrt, die Provenienz

der Bucher sehr sachgemass einen Hauptgesichts-

punkt fiir die Ordnung der Rollen jedes einzelnen :

Autors, bei Homer z. B. ai xaTa jtokeig und ai

naxa avdoa exdoaeig ; auch Galen XVII 1 p. 603
{iiber die Abteilung ia ix TiXoiwv) spricht dafiir

;

vgl. Vitr. VII praef. 7. Ferner miissen in der

fertig geordneten Bibliothek die ovfi/tiyeig und
dpiyeig jttflXoi raumlich getrennt gewesen sein oder

andere leicht unterscheidbare aussere Merkmale
gehabt haben, so dass ihre gesonderte Zahlung
durchfuhrbar war (Dziatzko a. a. 0. 369). Die

den alexandrinischen Bibliothekaren zufallende

Thatigkeit, welche sich fiir uns mehr der Sich-

tung und Beschreibung einer Hss.-Sammlung als

einer Bibliothek gedruckter Biicher vergleichen

lasst, bestand fiir den einzelnen Schriftsteller in

der Feststellung seiner verschiedenen Schriften,

ihrer Echtheit, ihres TJmfanges und ihrer Folge,

sowie in ihrer Einteilung in Bucher (Einzelrollen)

nach Rucksicht auf Inhaltsabschnitte und ange-

messene GrOsse ; im grossen aber in der Grup-

pierung der Schriftsteller, vermutlich nach den

im Altertum gelaufigen Arten der Schriftstellerei,

und in der Aufstellungentsprechender Verzeichnisse

(jxlvaxeg) innerhalb der Beniitzungs- und vielleicht

auch der Lagerraume. Diese betrafen die Namen
der Autoren und ihrer Schriften, vielleicht auch

deren Umfang nach Zahl der Verse und Zeilen

(hxr\ und ori'^oi) u. s. w. Schon der Name xivaxeg,

der nicht vom Litteraturbuch hergenommen ist,

beweist, dass es sich dabei zunachst um eine B.-

Einrichtung handelte. Wie allgemein solche spater

in B. im Gebrauch waren, lehrt Quint, inst. X
1, 57 nee sane quisquam est tarn procul a eo-

gnitione eorum (poetarum) remotus, ut non in-

dieem certe ex bibliotkeca sumphim transferre in

libros suos possit (vgl. Philod. zi. rpiXoo. a. 0.

Sg at r dvaygarpai xcov mvdxcov at te (iifjXio&ijxat

on/iaivovaiv). Die Abfassung der nivaxeg fiir die

alexandrinische Bibliothek (/mto. xrjv dvoo&woiv)

wird von Tzetz. S. 206 Kallimachos zugeschrieben

(s. S. 412). Das Gleiche lasst sich aus Athen.

VHI 336 e schliessen: ovxe ydg KaXXifiaxog ovxe

'AoioTotpdvrjg avxo dveygayjav, aXX' ovb" oixdgev
Jleoydfiw dvayoafpag notnodfisvoi; indes

war die katalogisierende Thatigkeit jener zugleich

mit einer kritischen verbunden, indem man z. B.

fiir unecht gehaltene Schriften nicht mit dem
Namen des angeblichen Autors bezeichnete (z. B.

i Athen. VIH 336 d. e. Dion. Hal. n. x. aQ%. qvt.

p. 332 M.); vgl. auch E. Egger Callimaque con-

sid. comme bibliographe , Annuaire d. e"t. grecq.

X 70ff. Wahrscheinlich fasste Kallimachos in den
m'vaxeg zum Teil nur die angestrengte bibliothe-

karische Arbeit fruherer und gleichzeitiger Ge-

lehrten , welche fiir jene Bibliothek arbeiteten,

zusammen, was ubrigens auch von dem litterari-

schen Werke gelten mag, fiir das er den bibliothe-

karischen Titel IHvaxcg (120 Bucher) beibehielt.

I Die tiefgehende und nachhaltige Wirkung der

grossen alexandrinischen Bibliothek zeigt sich, ab-

gesehen von den wichtigen dort ausgefiihrten

oder angeregten litterarhistorischen Arbeiten, auch

in der festen Praxis , die von dort hinsichtlich

der ausseren und inneren Ausstattung der Buch-
rollen (Bucheinteilung, Stichometrie u. dgl.) aus-

ging, soweit die Exemplare fiir den Buchhandel
oder fiir B., also fiir die Offentlichkeit bestimmt

waren ; ferner in der Entwicklung des Buchhan-

) dels, fiir den Alexandrien lange Zeit massgebend
war und durch Rom erst spater zum Teil ersetzt

wurde (s. Strab. XIII 609, wo allerdings zugleich

iiber die fehlerhaften Buchhandlerexemplare Ale-

xandriens geklagt wird. Suet. Domit. 20).

VI. Pergamenische Bibliothek. Jiinger

als die alexandrinische Bibliothek ist die von Per-

gamon, welche die Attaliden in Nacheiferung der

Ptolemaeer anlegten. Man ist im Zweifel, ob
Attalos I. (241—197 v. Chr.) nach S6vin (Mem.

)de l'ac. d. inscr. XII [1734] 237f.) oder dessen

Sohn Eumenes II. (197—158 v. Chr.) nach Strab.

XIII 624 (so C. Fr. Wegener De aula att. p. I

[Hann. 1836] 51—57) der erste Begriinder war.

Vielleicht beziehen sich, wie bei den ersten Ptole-

maeern, die Verdienste des Vaters mehr auf die

erste Sammlung der Bucher, die des Sohnes auf

die Organisation der Bibliothek und den Biblio-

theksbau. Von den 'AxxaXixoi fiaoiXetg im allge-

meinen, welche nach Buchern fiir die pergame-

) nische Bibliothek suchten, spricht Strab. XIII 609.

Nach Plin. n. h. XIII 70 suchte Ptolemaios Euer-

getes II. oder Physkon (146 —1 17) die Entwicklung

der pergamenischen Bibliothek durch ein Verbot

der Chartaausfuhr zu hindern, was der Pergament-

fabrication einen grossen Aufschwung gegeben

habe. Unter den dort thatigen Gelehrten war Krates

von Mallos der bedeutendste
;
Diog. Laert. VTI 34

nennt einen Athenodoros (s. d. Nr. 18) als Vor-

steher der Bibliothek unter Attalos II. Die dva-

0 ygarpai (= xtvaxeg) dieser Bibliothek werden bei

Athen. VTTT 336 e erwahnt. Bauliche Reste der

pergamenischen Bibliothek glaubt man auf der

Nord-Nordwestseite des den Tempel der Athena
Polias umgebenden Platzes entdeckt zu haben in

einer Saulenhalle und der nOrdlich daran stossenden

Zimmerreihe. Von dieser zeigt das Sstlichste beson-

ders bemerkenswerte Eigenheiten. S. A. Conze
S.-Ber. Akad. Berl. 1884, 1259-1270. 1885,
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37, nachdem vorher Chr. Beige r Phil. Wochen-
schr. 1882, 452 kurz die gleiche Vermutung ge-

aussert hatte (vgl. Rich. Bohn Altert. v. Pergam.
II [1885] 56—71 und Taf. 3. 4. 32. 33; Jahrb.
d. pr. Kunsts. Ill [1882] 47ff. 86f.). Jedenfalls

war jener Ban im ganzen fur eine Bibliothek sehr
geeignet; der Fund einer Colossalstatue der Athena
(jetzt in Berlin) vor dem Ostlichen Baume (vgl.

auch S.-Ber. Akad. Berl. 1893, 207ff.) und ver-

schiedener (4) Sockelinschriften zu (friiher dort
vorhandenen) Statuen des Homer, Alkaios, Hero-
dotos und Timotheos von Milet, die anscheinend
im gleichen Bereich sich fanden, spricht positiv

dafiir, wenn wir bedenken, dass bereits die KOnige
von Alexandrien und Pergamon nach einer Tra-
dition des Altertums ihre Bibliothek mit Portrat-

darstellungen der berlihmten Schriftsteller aus-

schmiickten (Plin. n. h. XXXV 10), und dass die

Athenastatue zum regelmassigen Inventar einer

Bibliothek gehOrte (Iuv. Ill 219; vgl. z. B. Plin.

n. h. VII 210). Zwei weitere Sockelinschriften

auf den Historiker Ba.Xa.HQog MeXedyQov und den
'AnoXXmvioe $tX(ozov sind bei Max Frankel
Inschr. v. Perg. I (1890) nr. 202f. erwahnt. Da-
gegen unterstiitzen die baulichen Besonderheiten
des ostlichen Hauptsaales, von denen Conze ge-

rade ausgeht, nicht die Hypothese von seiner Be-
stimmung fiir die Bibliothek. Die Deckplatten des

Sockels sind ohne Spuren einer Verklammerung
(Bohn 59), und doch kflnnen ohne solche Biicher- i

gestelle darauf nicht fest gestanden haben ; auch
lassen die Spuren einer Wasserrinne mit Sammel-
lOchern, sowie die Cisternc sich mit der Bestim-
mung einer Bibliothek schwer vereinigen. Wahr-
scheinlich war also jener Baum zu anderem be-

stimmt, zunachst zur Aufnahme von Statuen und
Belieftafeln an den Wanden, etwa ein Festsaal der

Bibliothek (vgl. Strab. XVII 793 iiber den olnoe
fur die Museumsgelehrten in Alexandrien); auch
kann er nach Entfernung der Buchersammlung 4

umgebaut und fiir andere Zwecke hergerichtet

worden sein. Vgl. Dziatzko Samml. bibl. Arb.
X 38ff.

VII. Bibliotheken des ROmerreichs. Vgl.

De bibl. Bomanorum praes. Erh. Reusch def.

Chr. Curio, Helmstedt 1734. J. F. Eckard De
bibl. Soman., Eisenach 1790. J. F. Poppe De
priv. atque illustr. publ. veterum Bom. bibl. earum-
que fatis, Berlin (Progr.) 1826. J. Marquardt
Privatl. 114. 4; vor allem 0. Hirschfeld Unter- 5

such, auf d. Geb. d. rflm. Verw.-Gesch. I 186ff.

und Max Ihm Centralbl. f. Bibl. X 513ff. In

Rom entwickelte sich die Biicherliebhaberei und
damit die Anlage von B. erst seit dem Eindringen
griechischer Bildung. Die alten tabulinae der

romischen Beamtenfamilien und Magistrate hatten
mehr den Charakter von Archiven (Vitr. VI 4, 8.

Plin. n. h. XXXV 2. Fest. 356). Noch am Ende
des zweiten punischen Krieges verschenkte der

Senat nach der Eroberung Karthagos die erbeute- 6 1

ten Biicher, die vermutlich zumeist in pnnischer
Sprache abgefasst waren. an die kleinen KOnige
Africas (Plin. n. h. XVIII 22). Seit der Mitte
und dem Ende des 2. Jhdts. v. Chr. aber waren
die siegreichen Feldherrn und Manner ihres Ge-
folges um die Wette bemiiht, die B. der griechi-

schen Lander als Beute oder durch Kauf nach
Rom zu entfuhren. So kam durch L. Aemilius

Paullns die Bibliothek des makedonischen KOnigs
Perseus nach Rom (Isid. or. VI 5, 1. Plut. Aem.
Paul. 28) , durch Sulla die des Apellikon (s. d.

und Luc. adv. ind. 4), durch L. Lucullus ex poli-

tico, praeda eine Bibliothek, die natiirlich an
griechischen Texten besonders reich war (Isid. a.

O. Cic. de fin. Ill 7f. Pint. Luc. 42). Die Bi-

bliothek des Grammatikers Tyrannio, in welche
durch Sulla auch die Aristotelesbibliothek ge-

0 langte (s. o. S. 409), erreichte eine Hohe von 30000
Rollen; Atticus hatte eine hOchst wertvolle Bi-
bliothek, anscheinend mit vielen Originalmanu-
scripten oder doch gut revidierten Abschriften,
deren er ja schon fiir seinen Verlag bedurfte (vgl.

Cic. ad Att. IV 14, 1. XIII 81, 2. 32, 2). Cicero
hatte gern diese kauflich erworben (ad Att. I 4, 3
quod si adseqitor, supero Crassum divitiis atque
omnium vicos et prata oontemno. I 10, 4) ; auch
lasst er sich von Leuten des Atticus helfen bei

9 der Neuordnung der eigenen Bibliothek (ad Att.
I 7. IV 4 b. V 8 a, 2). Viele Stellen zeigen, wie
grossen Wert er auf seine Bibliothek legte (z. B.
ad Att. 14, 3. II 1, 12. IV 8a, 2 postea vera
quam Tyrannio mihi libros disposuit, mens ad-
dita videtur meis aedibus) ; auch auf seinen Land-
sitzen hatte er deren, z. B. in Antium (s. ad Att.
II 6, 1). Vgl. iiberhaupt J. M. Unold De bibl.

M. Tullii Ciceronis, Jenae 1753. Auch Quintus
Cicero hatte eine Bibliothek (Cic. ad Qu. Ill 4, 5).

) Varro verlor einen ansehnlichen Teil seiner Biicher
durch Pliinderung infolge der Proscription (Gell.

III 10, 17). Virgils Bibliothek stand nach Don.
vit. Verg. p. 66 Reiff. seinen Freunden in freiester

Weise offen nach dem Grundsatz ra xwv <plXa>v

xoivd. Persius vermachte seine Bibliothek von
700 Rollen (Schriften des Chrysippos) seinem Lehrer
Cornutus (Suet. p. 74R.)_; der Grammatiker Epa-
phroditus brachte es zu einer Bibliothek von 30000
Rollen (Suid.); des Herennius Severus Bibliothek

1 erwahnt Plin. ep. IV 28, 1; die verschiedenen
des Silius Italicus ebd. Ill 7, 8; Mart. VII 17
die des Iulius Martialis auf dem Ianiculum (IV
64, Iff.) ; die des Stertinius Avitus mit einem
Bilde Martials ebd. IX prooem. Dass damals die
Bibliothek eines Armeren kaum so viel Rollen ent-

hielt, als das Geschichtswerk des Livius umfasste,
zeigt Mart. XIV 190. Um 200 n. Chr. brachte
Serenus Sammonicus der Vater eine Bibliothek von
ca. 62 000 Rollen zusammen, die sein Sohn dem
jiingeren Gordianus hinterliess (Hist. Aug. Gord.

18, 2). Symmachus (ep. IV 18, 5) erwahnt seine
Bibliothek, Apollinaris Sidonius (ep. VIII 4, 1)
die reiche Bibliothek des Consentius, ep. II 9, 4
die des Ferreolus, ep. VIII 11, 2 die des Lupus
und ep. IV 11, 6 die dreifache Bibliothek (romana,
attica, Christiana), deren magister Claudian war

;

ebenso spricht Hieron. ep. XXII 30 von seiner

fruheren Bibliothek in Bom und sonst mehrfach
(z. B. ep. V 2) von seiner spateren (christlichen)

Bibliothek, die er durch Abschreiber stets ver-

mehren liess (vgl. Isid. orig. VI 6, 2, wo auch
vom Sammeleifer des Gennadius berichtet wird).

Augustinns gedenkt seiner Bibliothek zu Hippo
(op. VIII col. 27 ed. Par. = de haer. 88); vgl.

J. M. Chladenius De fortuna bibl. d. August,
in excidio Hippon. (1742). Der Kaiser Iulian er-

wahnt die reiche und grosse Bibliothek des Pa-
triarchen Georgios von Alexandrien (ep. 36). Beson-
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ders in den zwei ersten Jahrhunderten der Kaiser-

zeit war eifriges Buchersammeln Mode geworden;
vgl. Sen. de tranq. an. 9, 4ff. quo innumerabiles

libros et bibliothecas, quarum dominus vix tota

vita indices perlegitt 9, 7 iam enim inter bal-

nearia et thermos bibliotheca quoque ut neees-

sarium domus ornamentum expolitur; ebenso

Lucian. adv. indoct. und Auson. epigr. 7 [44] p. 313
Peip. ; auch Trimalchio bei Petr. 48 ruhiht sich

seiner drei (zwei nach Biicheler z. d. St.) B. 1

(griechisch und lateinisch). Eine Privatbibliothek

wurde in Hercuianum ausgegraben; in ihr be-

fanden sich die spater edierten Volumina Hercu-

lanensia; vgl. D. Comparetti e G. de Petra La
villa Ercol. d. Pisoni, i suoi monumenti e la sua

bibl., Torino 1883 (weiteres bei M. Ihm 516).

Selbst die Landhauser der Reichen waren damit ver-

sehen ; so die Ciceros (s. o. S. 416), das von Lucullus

in Tusculum (Cic. de fin. Ill 7), die des Silius

Italicus (Plin. ep. Ill 7), das des Consentius (Apoll.

I

Sidon. ep. VIII 4, 1); vgl. CIG 6186. Ja B.

gehOrten selbst zum festen Inventar der Land-

hauser, wie Dig. XXXIII 7, 12 § 3 1 (aus Dlpian)

lehrt (vgl. Paull. sent. Ill 6, 51): instrueto autem

fundo et bibliothecam et liltros qui illie erant,

ut quotiens venisset literetur, contineri constat,

sed si quasi apotlieea lilrrorum utebatur, contra

erit dicendum
;
vgl. auch Dig. XXX 41 § 9. XXXU

7, 12 § 34. 52 § 7. Kein Wunder ist es daher,

dass in der Kaiserzeit auch umfangreiche Anlei-i

tungen zur Anlage von B. geschrieben wurden,

vermutlich vor . allem mit namentlicher Angabe

und Besprechung der erwerbenswertesten Biicher

(raisonnierende Bibliographien), namlich von He-

rennius Philo aus Byblos negi xtyoecos xal sxXo-

yfjs fiifiXiav (12 Biicher) und Telephos von Per-

gamon fttfiXtaxiis iftjieiQia; (SifiXia, y', iv ols Si-

ddaxet ia xrtjaecog afm /?i/?/a'a (Suid. s. V.

;

vgl. Birt Buchw. 362f.). Durch lange Zeit mach-

ten iibrigens in Rom griechische Autoren aus nahe-

.

liegenden Griinden den Hauptbestandteil der B.

aus ;
jedenfalls waren gute Exemplare alter latei-

nischer Schriftsteller schwer zu erreichen (Cic. ad

Att. H 1 ; ad Qu. fr. Ill 4. Birt a. O. 363f.).

Eine erste Offentliche Bibliothek grOssten

Stils war fiir Rom von Caesar geplant, Varro

hatte bereits den Auftrag ihrer Sammlung und

Ordnung (Suet. d. Iul. 44 bibliothecas graeeas

latinasque quas maximas posset ptMicare data

Varroni cura comparandarum ac digerendarum ;

,

vgl. Isid. or. VI 5, 1). Auf Varros vorbereitende

Studien dafur gehen wohl manche seiner Schriften

zuriick, wie de bibliotliecis I. Ill, vielleicht auch

seine imagines (s. Dziatzko Zwei Beitr. z. Kenntn.

d. ant. Buchw. 1892, 17f.). Mit dem Brande der

grossen alexandrinischen Bibliothek (s. o. S. 413)

trat der Plan anscheinend in den Hintergrund, und

Caesars Ennordung unterbrach ihn vollig. Wenig
spater griindete C. Asinius Pollio nach seinem

Triumphe fiber die Parther (715 = 39) aus der

Beute des Krieges die erste Offentliche Bibliothek

zu Rom (I) im Tempel der Libertas (in atrio

Libertatis), nahe dem Forum (Ovid, trist. Ill 1,

71f. Plin. n. h. VII 115. XXXV 10. Isid. or. VI

5, 2; vgl. J. H. Felsii Orat. de Asm. Poll, bibl.,

Jenae 1753. J. R. Thorbecke De C. As. Pol-

lionis vita et stud, doctr. [c. epim. C. J. Chr.

Reuvens], Leiden 1820, 35ff. epim. § 1. 3. M.

Pauly-Wissowa III

Ihm a. O. 515, 10). Andere Griindungen gleicher

Art folgten zu Rom in den ersten Jahrhunderten

der Kaiserzeit (s. M. Ihm 515ff.). Augustus er-

richtete (H) eine Bibliothek auf dem Palatin in den

Porticus des 28 v. Chr. gewidmeten Apollotem-

pels (bibliotheca in templo Apollinis Palatini,

bibliotheca Palatina, bibliotheca Apollinis oder

templi Apollinis; s. Ovid, trist. Ill 1, 60ff. Suet.

Aug. 29. Cass. Dio Lin 1. Front, p. 68 Nab.

Schol. Iuv. I 128; meist veraltet ist Sylv. Lur-
senius De templo et bibl. Apoll. Palat. etc.,

Frankfurt 1719). Pompeius Macer hat sie ge-

sammelt (Suet. Caes. 56), nachher stand ihr Hygin

vor (Suet. gr. 20). Sie zerflel in eine griechische

und eine lateinische Abteilung, die auch geson-

dert angefiihrt werden (OIL VI 5188. 5189. 5191.

5884) ;
ungewissen Wertes ist die Notiz des Schol.

Iuv. a. O. ... quia bibliothecam iuris eivilis et

liberalium studiorum in templo Apollinis de-

i dicavit Augustus. Sie brannte wohl unter Corn-

modus ab (Galen. XIII 362), nach M. Ihm 517

erst im J. 363 wegen Amm. Marc. XXIII 3, 3,

welcher indes den Brand des Tempels (nicht der

porticus) und die Gefahr der sibyllinischen Biicher

erwahnt, die im Tempel selbst aufbewahrt wur-

den. Eine zweite Bibliothek griindete Augustus

in der Porticus der Octavia (Suet. Aug. 29), die

Melissus zu ordnen hatte (III). Sie war von der

dalmatinischen Beute gestiftet (nach 33 v. Chr.)

i und nach seiner Schwester Octavia benannt (Ovid,

trist. Ill 1, 69f. Cass. DioXLIX43. Suet, gramm.

21). Inschriftlich kommt sie als bibliotheca por-

ticus (oder de porticu) Octaviae, auch bibliotheca

Octaviae vor, gleichfalls mit einer griechischen

und lateinischen Abteilung. Sie brannte 80 n. Chr.

ab; Domitian suchte sie mit grosser Miihe und

zum Teil mit Hiilfe der Biicherschatze Alexan-

driens herzustellen (Suet. Domit. 20. Oros. VII

16. Cass. Dio LXVI 24). Nochmals durch Feuer

) zerstort, wurde sie 203 restauriert (CIL VI 1034).

A. Pellegrini hat 1860 Spuren eines Saales

dieser Bibliothek gefunden (Boll. d. Inst. 1861,

24lff.; weiteres bei M. Ihm 518, 31). Plut. Marc.

30 erwahnt eine von Octavia dem Andenken ihres

Sohnes Marcellus 23 v. Chr. geweihte Bibliothek,

die ohne Zweifel mit der letztgenannten identisch

ist (vgl. Ovid. a. O. Suet. Aug. 29 ; s. O. Hirsch-
feld a. a. O. 187. M. Ihm 518. 526). Eine Bi-

bliothek im templum, Augusti rmvum auf dem

I Palatin (IV) , kurz bibliotlieca templi novi oder

templi Augusti genannt, wurde von Livia und

Tiberius gestiftet und von Caligula eingeweiht

(Suet. Tib. 74. Plin. n. h. XXXIV 43) ; unter

Vespasian bestand sie noch. Ob die bei Plin. n. h.

VII 210 erwahnte bibliotheca in palatio diese

oder nr. II ist, bleibt fraglich. Nach Mart. XII

3, 7f. (lure tuo veneranda novi pete limina templi,

Reddita Pierio sunt ubi tecta [Codd. templa] choro)

scheint die Bibliothek vorher zeitweilig anderswo

) untergebracht gewesen zu sein; vielleicht wurde

dort flbrigens besonders moderne schane Littera-

tur gesammelt (vgl. Mart. IV 53, 2). L. Fried-

lander z. d. St. 0. Hirschfeld a. a. 0. 188

u. A. verstehen unter dieser Bibliothek zugleich

die bibliotheca domus Tiberianae (V) (s. Gell.

XIII 20, 1. Hist. Aug. Prob. 2, 1), die auch auf

dem Palatin lag; doch vgl. dagegen M. Ihm 520.

Ein Tiberianus bibliotheearius kommt bei Fronto

14
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p. 68 Nab. vor; unter Probus bestand sie noch
Naci Ed. Woelfflin (S.-Ber. Akad. Miinchen

497
^
War sie identisch mit den sm'wia

(Archiv) praefecturae urbanae (Hist. Aug. Aurel
9, 1). (VI) Die bibliotheca Paeis (Gell. XVI 8
2; vgl. V 21, 10. Xin 19. XVI 8, 2), die Ve-
spasian griindete (der Tempel ist vom J. 75) Ost-
lich vom forum Angusti, war zur Zeit des Gel-
lius erne der wichtigsten B. der Stadt, enthielt
besonders gelehrte grammatische Schriften und ]

wird noch im 3. Jhdt. als Versammlungsort lit-
terarischer Kritiker erwahnt (Hist. Aug. trig tvr

IV°1-' ?• Hirs ««eld 188). (VII) Die
bibliotheca Vlpia, auch templi Traiani (Gell XI
\* \ '

o-
Y0
?
Traian gestiftet (Cass. Dio LXVIDT

i
' \ ^e uberflugelte im Laufe der Zeit alle an-

deren B. Roms und bestand noch im 5. Jhdt. Die Hi-
storia Augusta beruft sich siebenmal auf sie und er-
zahlt v. An. 1 7 und Prob. 2, 1, dass der Stadtprae-
lect dem Verfasser die Beniitzung von librilinteH
dieser Bibhothek ermOglichte (vgl Ed Wolffhn a. 0. 479. 493. 497). Sie enthielt wichtiges
Material zur spateren Kaisergeschichte, Original-
memoiren der Caesaren. Auch sie hatte die iib-
Uchen zwei Abteilungen. Urspriinglich auf dem
fm-um Traiani, befand sie sich spater (Hist lug™

I'.
d
f
n

,
Thermen des Diocletian!

(Vm) Eine Bibhothek auf dem Capitol brannte
unter Commodus ab (Hieron. chron. II p 174 Sch
und Sync 668, 4 Bonn.; damals bereits alt nach
Orosl VII 16). In den Mirab. Eomae p. 21 P ist
von 28 Offentlichen B. die Rede, eine davon iuxta
arcum septem lucernarum im Tempel des Aescu-
IaP' d

.f
davon auch den Namen Cartularium (hier= Bibliothek, nicht Archiv) ftihrte (s. M. Ihm

522^ der unnotige Zweifel hinsichtlich der Erklarung
hegt) Viel eicht sind darunter Genossenschafts

Tv
m
o?

eZa
'
me oin

- inschriftlich in Bull, hell

a- if
5
TJ
erwahnt is*- Uhrigens waren im 4. Jhdt

« i a i

ganzen Ter0det (Aram. Marc. XIV
o, 18 Hblwthecis sepulcrorum ritu in perpetuum
clausis). Dagegen werden Kirchen-B. Roms von
Hieron ep. 49 (op. I col. 235 Vail.) erwahnt.

n. x ,!
n

.

den Provi"zen waren Offentliche B
selbst m kleineren Stadten gewflhnlich (Polyb XII
il. Apul. apol. 91). Aus Italien kennen wir solche
zu Comum (Plin. ep. I 8, 2), ein Geschenk des
Plimus (CIL V 5262), Cumae (Cic. ad Att. IV
10). Dyrrhachium (CIL III 607 aus der Zeit
Traians^ Suessa Aurunca (bibliotheca Matidianal
in oil, A 47oO von 193 n. Chr.), Tibur im Tempel

( } A-t -l
04 Ansserhalb Italiens sei der Merit-

wurdigkeit wegen zunachst der Bibliothek gedacht,
welche nach Athen. V 207 e Hieron d. Jung, von
bvrakus_ in dem von Archimedes erbauten Riesen-
schiffe emrichtete. Spater besass Athen im Ptole-
maion eine Bibliothek, auf welche Inschriften des
1. Jhdts. v Chr fiber Bflcherschenkungen sich
beziehen (CIA II 468. 478. 482). Hadrian stiftete 6ebenda eine Bibhothek im Olympieion (Pans. 1 18.K. Keil Rh. Mus. XVin 269f.). In Delphi (K.

XTV fii£- ?ndoben S - 4°6) ™d Smyrna (Strab.XIV 646) in Patrai Gell. XVIII 9, 5) und Sy-

rZ ml£e\ 111 258f)> aucb vielleicht nTortona (CIL V 7376 von 22 v. Chr.) gab esB. ebenso in Korinth (Dio Chrys. or. XXXVII
p. 1U4 in Hahkarnass sogar mehrere (Le Bas

Wi-i
618

4,
b 15 und ElPL 378

)

' und in Mylasar?!
(Athen. Mitt. XIV 108f.). Manche davon waren
im zufalhgen Besitz grosser Seltenheiten. Die
gnechischen B. Griechenlands und Kleinasiens
soweit sie quellenmassig belegt sind, werden von
hi..Poland a. 0. 7—14 behandelt. Da sie
meist nut den Gymnasien vereinigt sind, nimmt
er an, dass sie der Jugendbildung galten (doch
kamen in den Gymnasien nicht bios Knaben und

0 Junglinge zusammen) und den Leitern der Gym-
nasien unterstellt waren. Im ganzen seien in
jenen Provinzen B. nicht sehr verbreitet gewesen •

uber den Mangel einer Bibliothek in kleinen Stad-
ten klagt Plut. Dem. 2; de E Delph. 1. Zu Ale-
xandnen im S^daxtov wird eine Bibliothek von
Fhilo Iud. leg. ad Cai. 22 erwahnt. Dass iibri-
gens dieNachricht spater arabischer Schriftsteller
von der Vernichtung der alexandrinischen Biblio-
thek durch die Araber im J. 642 keinen Glauben

Iverdiene, zumal von jener Bibliothek schon da-
mals wohl nur sparliche Reste bestanden, weist
Lud. Krehl nach, Atti d. IV. congr. int. d
Onent. 1878 I 433ff. (s. auch K. Reinhard tib
d. jungsten Schicksale d. alex. Bibl. [17921 und
Dimitriadis a. 0. 30f.). In Konstantinopel
grundete Constantinus eine Bibliothek, die von
Unstantius und Theodosius II. vermehrt wurde
(vgl. Cod. Theod. XIV 9, 2 das Edict von 372
rfe antiquariis et custodibus MM. Constant.). Zur

)/eit des Malchas (5. Jhdt.) umfasste sie 120000
Bucher, darunter eine Membranrolle von 120 Puss
Lange mit der Ilias und Odyssee in Goldbuch-
staben (Zonar. XIV 2, der auch von einer Feuers-
brunst in der Bibliothek berichtet). Eine (private?)

ttt 1 1 q
^6 r Iulian an nach Zosim

-
h

-
n -

111 11, 3 (Pi§ho&rixtjv iv zfi Paodemc; oinoSourjoaq
OToq xai xavzr) ^lovg oaag elyev txajro&tuevos).
Leo der Isaurier (8. Jhdt. n. Chr.) brannte eine
Bibhothek von 36 500 Banden im kaiserlichen
tolleg (nahe der Sophienkirche) ebendort nieder
(Kedren. I p. 454 Par. Zonar. XV 3 p. 104 Par. II.
Wyk. p. 281). Kaisareia besass eine sehr be-
deutende Bibliothek, begrundet von Pamphilus
Martyr., der fast 30000 Rollen zusammenbrachte
(Isid or VI 6, 1). Durch den Bischof Euzoius
wurden ihre schon schadhaft gewordenen Bestiinde
*» membrams hergestellt, d. h. aus Chartarollenm Fergamentcodiees umgeschrieben (Hier d v

OIH 12; c Pelag. HI 2; com. in ep. ad Tit. 3).
\on den alten B. Palaestinas handelt Alb. Ehr-
hardt Rom. Quartalschr. 1891, 217—265; die zu
Jerusalem bei der hi. Grab- oder Patriarchalkirche
[pip/.w&VxV zfji ayias 'Avamdas^) ist vom Bischof
Alexander (Anf des 3. Jhdts.) gegriindet und von
Eusebios (h. e. VI 20, hier AIM* = Hierosolyma)
und Hesych presb. s. Long. mart. (Migne gr. XCEI
1560) erwahnt (vgl. auch A. Ehrhardt Cen-
tral, f. Bibl IX 441ff.). Wie allgemein B„

) wenn auch nur kleine, schon friih mit christlichen
Kirchen verbunden waren. lehren z. B. Hier ep
112 (ecclesiarum bibliothecae) und die Acta proc
col Cirt. a. 303 (s. Concil. ed. Ph. Labbe I col
1444: cum tentum esset ad domum in qua
(. hrishani eonveniebant

, Felix . . . Paulo em-
scopo dixtt Proferte scripturas legis et si quid
ahud hie habetis

. . . Posteaquam perventum estm btbhothecam, inventa sunt armaria inania
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u. s. w.). Letztere Stelle zeigt zugleich, wie eifrig

die Schriften von den Christen entliehen wurden.
Vgl. Jo. Lamii De erud. apostol. ed. 2 (Plorenz

1766) I 233f. 500. 506ft 678. 736ft u. Append.
1053. 1121ft

VIII. Anlage der Bibliotheken. Ausser
dem, was iiber die Anlage der pergamenischen
Bibliothek auf Grund der Ausgrabungen bemerkt
wurde (s. o. S. 414f.) , wissen wir von der alexan-

drinischen Bibliothek, dass sie feuersicher gebaut
war (s. o. S. 411), und diirfen annehmen, dass dieser

Vorgang bei Anlage anderer grosser B. nachge-

ahmt wurde. Typisch war fur sie die Verbindung
einer S&ulenhalle (axoa, portions) fur die Beniitzung

mit den eigentlichen Bilcherraumen (C. 0. Milller
Arch. § 292. 5. A. Conze S.-Ber. Akad. Berl.

1884, 1263f., der auf Aphthon. prog. 12 p. 107 W.
wegen der Serapeumsbibliothek in Alexandrien ver-

weist, vgl. Plut. Luc. 42 und die Angaben fiber

verschiedenen der vorher aufgezahlten B.). Auch 1

das Bibliothekszimmer der herculanischen Villa (dei

Pisoni), das wegen des Rollenfundes beriihmt ist,

war so construiert (s. o. S. 417). In kleinen Privat-

B. flel Lager- und Beniitzungsraum wohl oft zu-

.sammen. Noch wesentlicher ist fur die antiken

B. ihre stete Verbindung mit einem Heiligtum,

bezw. einer geweihten Statte, mag der Schutz-

gott in einem inneren Zusammenhang stehen mit
der Bibliothek (anfangs wohl stets so, z. B. im
Museum zu Alexandrien) oder nur in einem aus-

seren. Auch wo dies nicht ausdriicklich iiber-

liefert ist, diirfen wir es unbedenklich annehmen.
Die B. genossen so in allem den Schutz eines ge-

heiligten Ortes ; auch lehnte sich ihre Verwaltung
leicht und zweckmassig an die ihres Heiligtumes

an. Dieses hingegen gewann durch die Verbin-

dung an Bedeutung und Popularitat. In christ-

licher Zeit traten die Kirchen der Christen un-

mittelbar an die Stelle jener Heiligtfimer, so dass

z. B. Hier. ep. 112, wo er der christlichen B. im
allgemeinen gedenkt, von ecclesiarum bibliothecae

spricht. Im einzelnen schreibt Vitruv (I 2, 7.

VI 7, 1) fur Bibliotheksraume die Lage nach Osten

vor wegen des Morgenlichtes , da die Alten lit-

terarische Studien in der Regel nur des Vormit-

tags betrieben, und wegen de3 Schutzes vor den
feuchten Siid- und Westwinden. Nach Isid. or.

VI 11 war eine Decke ohne Vergoldung und ein

Fussboden von griinlichem (karystischem) Marmor
aus Riicksicht auf die Augen der Beniitzer am
beliebtesten. Dass seit den Zeiten der alexan-

drinischen und pergamenischen B. die Raume
gern mit Statuen und Bildem, die der Bestim-

mung des Ortes entsprachen, geschmuckt wurden,

ist schon. erwahnt (s. o. S. 415). Plin. n. h. XXXV
9 bezeichnet es zwar als ein noricium inventum,

Bilder aus Gold, Silber oder Erz in den B. den-

jenigen zu weihen, quorum inmortales animae
in locis isdem locimtur , doch ist er selbst ge-

neigt anzunehmen, dass dasselbe schon frtiher in

Alexandrien und Pergamon geschehen sei. In

Rom ging Asinius Pollio zuerst damit vor, jedoch,

von Varro abgesehen, nur mit Bildern Verstorbener

(Plin. n. h. XXXV 10. Suet. Tib. 70). Sehr bald

wurde es ganz gewOhnlich (s. J. Marquardt
Privatl.2 615. M. Ihm 516, 14; fiber griechische

B. s. CIG 6186. Kaibel Ep. gr. 829. Le Bas
TIT 1618b 15 [s. o. S. 419f.]. Dio Chrvs. or.

XXXVn p. 104 R. und Haeberlin a. 0. VII
274). Die innere Einrichtung kOnnen wir aus

Stellen der Alten und dem Befunde der Aus-
grabungen schliessen (s. vorher S. 415; (ibrigens

scheinen Reste von Bibliotheksraumen hauflger

vorzukommen, als man gewfihnlich annimmt)
;
vgl.

auch W. Ad. Becker Gallus 113 363ft
Die Buchermagazine waren, soweit es die Riick-

sicht auf Licht und Luft gestattete, gewiss eng
mit Gestellen (armaria, foruli, loeuli, lomla-
menta, figurlich nidi) besetzt (Apoll. Sid. ep. II 9,

4); bis an die Decke (teeto tenus) reichten sie

(Sen. de tranq. an. 9, 6). Die Enden der wagrech-
ten Tragbalken waren zum Teil fest in die Wande
eingelassen (Dig. XXX 41 § 9 bibliothecis parie-
tibus mhaerentibus ; vgl. XXXII 52 § 7. Plin.

ep. II 17, 8). In den Abteilungen der Gestelle

lagen die Rollen, ihre KOpfe (frontes) mit der

Titeletikette (index, titulus) ragten hervor (Sen.

a. 0.); etwa 170 Rollen mochten auf den Qm.
Ansichtsflache gehen. Man erinnert sich dabei

der von Leuten des Atticus in der Bibliothek des

Cicero eingefiihrten itrjy/tara und der ottivftoi der

Rollen, offenbar einer griechischen, in Rom damals
noch neuen Einrichtung (Cic. ad Att. IV 8 a). tjber

die beziiglichen Funde von Herculanum vergl. J.

J. Winckelmanns Werke I 401f. Haufig waren
die armaria von kostbarem Stoff (Dig. XXXII
52 § 7) und mit Gold und Elfenbein verziert. In

grosseren B. waren sie numeriert und darnach
gewiss die Rollen signiert (Hist. Aug. Tac. 8; vgl.

W. A. Becker a. 0. 365 und s. auch Abbildungen
der eapsae in Ztschr. f. Rechtsgesch. 1891). In
Offentlichen B. waren die Bucher natfirlich kata-

logisiert (Quint. X 1, 57). Ein Bild von der Be-

niitzung der B. geben verschiedene Stellen des

Gellius, z. B. XIH 20, 1. Dass nicht selten und
ohne grosse Schwierigkeiten Bucher aus Offent-

lichen B. zur Beniitzung auch nach Hause ver-

lieben wurden. geht aus manchen Stellen hervor

(z. B. Gell. XIX 5. Marc, ad Front. 4. 5 Nab.).

Dass man im Altertum bereits die Schriften ein-

zelner Autoren alphabetisch ordnete, zeigt ausser

der Uberlieferung antiker Werke die griechische

Inschrift aus Rom (CIG 6047) mit dem Verzeichnis

der Dramen des Euripides (A—A) unter dessen

Reliefbildnis. Reste des Katalogs einer antiken

(philosophischen) Bibliothek aufeinem Petersburger

Papyrus (gefunden in der Nahe von Alexandrien)

sind von Ed. de Mural t Catal. d. man. grecs d.

1. bibl. imper. (Petersb. 1864 Abbild. nr. 13) ver-

Offentlicht und von J. Z (1 n d e 1 Rh. Mus. XXI
431f. besprochen. Vgl. CIG 3811. 4815 a. 8613

(mit Schriftenverzeichnissen) und uberhaupt E.

Egger a. 0. X 79ff.

IX. Verwaltungspersonal. Vgl. besonders

0. Hirschfeld a. 0. 189ff. M. Ihm a. 0. 522ff.

An der Spitze der grossen B. standen zunachst

und durch langere Zeit beruhmte Gelehrte, in der

1 spateren Kaiserzeit hohere Verwaltungsbeamte.

Griechisch bezeichnete man sie als cjti i% /?t/?Aio-

&rjxrj;, iaixoonoq (huOTdxrjgl) jSifilio&yxTis, anschei-

nend ziemlich spat oder nur provinziell als Pifiho-

(pilaxs; ; qw).a$ xai xgo'ioxd/uvo; steht bei Gl}'k.

p. 281 Par. Aus Rom werden proeuratores biblio-

thecae citiert ; custos praepositus (Ovid, trist. IH 1

.

67f.) ist wohl nur dichterisch gebraucht; biblio-

thecarius kommt bei Fronto p. 68 Nab., in Glossen



423 Bibliotheken Bibona 424
und daraus vielleicht im Schol. Plaut. (s. o. S. 412)
vor. Ms procurator bybliothecae (oder bibliothecae)
werden ausser den schon in fruheren Abschnitten
(V, VI, VII) einzeln angef'iihrten Mannern, meist in
Inschriften, genannt : Tib. Claud. Scirtus, Freige-
lassener des Claudius (CIL X 1739) ; L. Iulius Vesti-
nus (CIG- 5900), der unter Hadrian zugleich u. a.

Vorsteher des alexandrinischen Museums war; einer
mit verstiimmeltem Namen, nach Hirschfeld
bei M. Ihm 523 Eudaimon (Bull. hell. Ill 257.
CIL III 431), auch unter Hadrians Regierung;
der Eitter L. Baebius Aurelius Iuncinus (CIL X
7580) ; der Ritter T. Aelius Largus aus Praeneste
nach einer angezweifeltenInschrift(CILXIV 2916?
Zeit ungewiss), die indes Mommsen fur echt
halt; Q. Veturius Callistratus, der ubrigens nur
als Leiter der ausseren Verwaltung (rationum
summarum) erscheint (CIL VI 2132; s. Hirsch-
feld 190). Die wissenschaftlichen Beamten waren
ihm wohl untergeordnet ; zu diesen zahlte ver-
mutlich der bei Pronto a. 0. erwahnte bibliothe-
carius. Aus dieser Stelle mit O. Hirsc h feld 188
auf gemeinschaftliche Verwaltung der Apollo-
bibliothek und der tiberianischen durch einen Bi-
bliothekar zu schliessen, dafiir liegt kein zwingen-
der Grund vor. Von Iuncinus wissen wir aus der
Inschrift, dass sein Einkommen 60 000 Sesterzen
betrug, die niedrigste Gehaltsstufe der Procura-
toren (s. Hirschfeld 190. 258ff.). Das Inter-
personal bestand zumeist aus Sclaven, und zwar
je nach der Zustandigkeit der einzelnen B. aus
solchen des Kaisers oder der Stadt (publims [ser-
vus]). Sie heissen a (oder ab) bybliotheca (biblio-
theca), ausnahmsweise ad bibliothecam, meist mit
Angabe der Bibliothek, selbst der Abteilung (biblio-
theea graeca oder latino), an der er angestellt
war (s. M. Ihm 524ff.)

; Hchergestellte unter ihnen
hatten den Titel magister (s. Hirschfeld 191).
Wo der Name der Bibliothek fehlt. ist anzunehmen,
dass der betreffende Sclave nach der Disposition
der Generalverwaltung in dieser oder jener Biblio-
thek thatig war. Pur gewisse Zweige des Dienstes
gab es besondere Sclaven mit dem Namen vilicus
a bybliotheca (und dem der Bibliothek), vermutlich
fur die Hausverwaltungsgeschafte (CIL VI 4435 und
[?] 8679, ebenso XIV 196 aus Ostia). Selbst eigene
Arzte (Freigelassene) scheint die Generalverwal-
tung der rOmischen B. fur das Bibliothekspersonal
gehalten zu haben (CIL VI 8907). Anzeichen fur
erne Oberleitung aller B. (des Kaisers oder samt-
licher?) giebt es mehrere (vgl. CIG 5900. CIL III
431 und s. o.). Seit dem Anfang des 2. Jhdts.
n. Chr. verschwindet in den Inschriften die Be-
zeichnunga bybliotheca: rein administrative Ruck-
skhten griffen in der Verwaltung der B. Platz,
wie in der Oberleitung. so vermutlich beim Unter-
personal, und damit gab man es auf, geeignete
Sclaven in ein engeres und dauerndes Verhaltnis
zu B. zu bringen. Auf ein solches liess vorher
schon ihre Wahl entweder fur die griechische oder
die lateinische Abteilung schliessen, welche doch
wahrscheinlich ihrer besonderen Befahigung ent-
sprochen hat.

X. Erweiterung und Wechsel der Be-
deutungvon^/.o^x^bezw.H&a'o^eca.
Die gute, von der grossen Bibliothek in Alexan-
dnen ausgehende Organisation der B. Agyptens
und das alte Ansehen, dessen sich gerade dort

das Schrift- und Buchwesen und dessen Haupt-
vertreter erfreuten, brachten es mit sich, dass die-
sen Instituten und ihren Beamten im Laufe der
Zeit auch die Aufbewahrung und Verzeichnung
anderer als litterarischer Schriftstflcke zuflelen.
Nach erhaltenen Drkunden wurden Steuerprofes-
sionen bei den fiiQXioyvXaxeg der drj/j.oola fiipXto-
drixri (z. B. in Arsinopolis) gemacht; jene Beamte-
fiihrten iiber diese Behelligung Beschwerde. Es

10 ist erklarlich, dass in der Polge das Wort ptfiho-
drjxr) selbst die entsprechende Bedeutung von
.Steuerkataster' erhalt; vgl. U. Wilcken Herm
XXVni 230ff. und L. Mitteis ebd. XXX 60 If.

Eine andere Wendung nahm die Bedeutung friih
in christlichen Kreisen, wo bibliotheca die Samm-
lung aller kanonischen Bflcher, Altes nnd Neues
Testament oder nur eines davon {bibliotheca minor)
bezeichnet; s. Hieron. ep. 5, 2; de vir. ill. 75
Isid. or. VI 3, 2; vgl. Watt en bach Schriftw.S

20 152ff. Ein Bedeutungswechsel anderer (mehr for-
maler) Art im Worte bibliotheca ist es. worauf
m Dig. XXXII 52 § 7 (vgl. 8) Bezug genommen
wird

:
sed si bibliothecam legaverit, utrum arma-

rium solum vel armaria continebuntur an vera
libri quoque contineantur, quaeritur. et eleganter
Nerva ait interesse id quod testat-or senserit:
nam et locum significari ,bibliothecam eo' (s.

Mommsen z. d. St.): alias armarium, sicuti
dicimus fiboream bibliothecam emit': alias libros,

30 sicuti dicimus ,bibliothecam emisse'. quod igitur
seribit Sabinus libros bibliothecam non sequi,
mm per omnia verum est: nam interdum armaria-
quoque debentur, quae plerique bibliothecas ap-
pellant. [Dziatzko.l

Biblis s. By Mis.
Biblos. 1) BlBloi (auch BiBUv^? und Biu-

BXlvrjg), angeblich Fluss auf Naxos, von welchem
nach einigen der Btfhvos otvos (s. d.) benannt
sein sollte, Sem. bei Steph. Byz. und Etym. M.

40 Moschop. in Schol. Hes. op. 589 (FHG IV 494).
Wahrscheinlich ist der Name nur aus der Bezeich-
nung fur eine aus Thrakien eingefuhrte Reben-
sorte erschlossen, Bursian Geogr. II 489, 5.

[Oberhummer.l
2) S. Byblos.

J

3) S. Buch.
Biboblatis oder Aetkiopia B. heisst beim

Geogr. Rav. I 3. HI 5. 9. 12. V 28 ein Teil des
africanischen Continents, der etwa ostlich an

50 Aethiopia Garamantium, westlich an Mauretania
Perosis grenzte, am Okeanos lag und nach Norden
durch grosse Wiistenstrecken von der rfSmischen
Provinz Africa (speciell Africa, Numidia, Maure-
tania Caesariensis) getrennt war. In diesem Lande,
das offenbar dem heutigen Oberguinea und dem
von den Volkern der Fulbe oder Fellata bewohn-
ten Teil des Sudans entspricht, lagen der See
Tagge oder Tage (der heutige Tsade?), die monies
Tul/iatodi und floss der Fluss Ger, d. i. der Niger

60 (Djoliba). Die Bewohner des Landes hausten in
Erdhahlen. [Sethe.]

Bibola, Ort an der Strasse vonLuna nach Genua
(Geogr. Rav. IV 32 p. 269. V 2 p. 336. bei Guido
35 p. 475 Bibonia). Ein Dorf B. existiert noch im
Comune di Aulla (an der Magra), aber ca. 20 km.
von der Kuste; ob identisch? [Hiilsen.]

Bibona. Bibona auf der Tab. Peut. verschrie-
ben fur Bibona = Divona (s. d.). [Ihm.]
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Bibracte (Bibrax?), angesehenste, grOsste und
volkreichste Stadt der Aeduer, Caes. b. g. I 23.

VII 55. 63. Vm 2. 4. Strab. IV 192 uera^v fiiv

ovv tov AlyrjQos xal zov "Agaooi oixet to xmv
Aldovov e'dvos, nokiv {%ov KaBvXXlvov xai <pgov-

qiov BlpQaxxa. Inc. gratiar. actio Canstantino 14
(J. 311) sis licet dominus urbium, omnium na-
tionum, nos tamen etiam nomen accepimus tuum :

4am non antiquum Bibracte, quod kueusque

15 p. 85, 7), wohl statt Yicus, sonst unbekannter

Ort.

2) In Mesopotamien (Geogr. Rav. II 13 p. 80,

2) = Vicus der Tab. Peut.; nicht identinciert.

[Benzinger.]

Bicurgium (BtxovQyiov) , Stadt im inneren

Germanien bei Ptol. n 11, 14. Lage unbestimmt,

Name verderbt aus -burgium'i [Him.]

Bida (im Itin. Ant. p. 39 Bidil, nur im Co-

dictum est Iulia, Folia, Florentia, sed Flavia 10 dex des Escurial Bida, auf der Tab. Peut. Syda),

est civitas Aeduorum d. h. Augustodunum , das

heutige Autun (s. Augustodunum). Der Name
B. wird sonst nicht erwahnt. Er bedeutet nach

Zeuss ,Stadt derBiber' (korn. befer = beber, ahd.

bibar), Gliick Kelt. Namen 43. Holder Altkelt.

Sprachschatz s. v. Vgl. Bib rax und die Gottin

Bibractis. [Ihm.]

Bibractis (Bibracti Dativ), die Gottin (Quell-

gOttin?) von Bibracte, heut Mont Beuvray bei

Autun. Inschrift aus Autun: Deae Bibracti P. 20 Ce"sarienne 109).

Ort in Mauretanien (nach den Itinerarien Muni-

cipium, nach Ptolem. IV 7, 28 rOmische Colonie),

an einer Strasse, die von Saldae (Bougie) durch

das Innere nach Rusucurrium (Dellys?) fuhrte,

nach Itin. Ant. p. 39 40 Millien von Tubusuctu,

heute Ticlat (vgl. auch Iul. Honorius c. 44); da-

nach hat man B. mit dem kabylischen Dorf
Djema-Saharids, 10 Kilometer von Fort National,

identinciert (CIL VIII p. 768. C at La Maur6tanie

Capril(ius) Pacatus VIvir Augustalfis) v. s. I. m.
Orellil973. Babelon et Blanchet Catalogue

des bronzes antiq. de la bibl. nat. (Paris 1895)

p. 709f. nr. 2304 (daselbst weitere Litteratur).

Desjardins Geogr. de la Gaule II 467. Dic-

tionnaire archeol. de la Gaule, Epoque celtique I

p. 156. Bulliot Revue celt. I 306ff. II 21ff.

(auch Rhein. Jahrb. LXXXIII 127 Anmerk.). Zwei

andere Inschriften sind verdachtig, Allmer Rev.

<5pigr. 1895, 378 nr. 1138. [Ihm.]

Bibrax, oppidum Remorum nomine Bibrax

Caes. b. g. II 6. Holder Altkelt. Sprachschatz

s. v. fiihrt aus den Acta Sanctor. Jan. IV 24 an:

ad Laudunum montem qui antiquo sermone

Bibrax nuncupabatur. Heut wohl Vieux-Laon

(bei Laon, de"p. de l'Aisne). Desjardins Ge"ogr.

de la Gaule II 453. 627f. Vgl. Bibracte. [Ihm.]

Blbrocl, von Caesar B. G. V 21 ohne nahere

Bestimmung genannte Volkerschaft im Siiden Bri-

[Dessau.]

Bldainm s. Bedaium.
Bldamas (BiSd/iag), Castell in der Nahe von

Theodosiopolis von Iustinian angelegt, Procop. de

aedif. II 6. [Fraenkel.]

Bidana, beim Geogr. Rav. IV 26 p. 238 =
Beda (vims), heut Bitburg. S. Be da Nr. 2.

[Ihm.]

Bidaspes, nordlichster Hauptfluss des indi-

schen Fiinfstromlandes oder Pang-ab, welcher, mit

30 dem Akesines vereinigt, in den Zaradros ein-

miindet; an den Quellen des B., Sandabal (= Ake-

sines) und Ruadis liegt die grosse Landschaft

Kaspeiria; zwischen dem oberen Indos und B.

liegen Arsa und das Gebiet der Panduaoi (skr.

Pandava); Ptol. VII 1, 26. 27. 42. 45. 46. Es

ist der heutige (xhalam oder Bihat; letztere Form
geht zuruck auf prakr. Vi-tattha, d. i. skr. Vi-

tasta f. ,die entschleuderte , schnelle' oder ,die

ausgespannte, lange', von der Wurzel tans; mit

tanniens; der Name erinnerte an Bibracte und 40 der Asikni (= Akesines) verbunden erscheint die

[Hubner.]

Bibulenius Restitutus s. Resti-
ahnliche.

Bibulenius
t u t u s.

Bibulus s. Calpurnius und Publicius.

Bicera, Fluss in Gallien (Guasconia) beim

Geogr. Rav. IV 40 p. 299, nach Pinder und
Par they heut Vezere (Nebenfluss der Dordogne).

[Ihm.]

Bicheris (Bixeeis), sechster Konig der vierten

Vitasta schon im Rig-Veda ; in Kasmir heisst der

Fluss noch jetzt Bidasta. MOglicherweise stand

in dem von Ptolemaios benutzten Berichte Bi-

SdoTTjs. Die vulgare griechische Form lautet mit

persischem Anklang an -aepa ,Ross' Hydaspes (s.

d.); eine prakritische Mischform Bidaspa hat es

gewiss nicht gegeben. [Tomaschek.]

Bidatas (Biddzas), Epiklesis des Zeus auf

Kreta in zwei kretischen Inschriften, a) R. Berg-
agyptischen Dynastie, Manethos nach African, bei 50 m an n De inscriptione Cretensi inedita, Branden-

Synkell. p. 56 D, FHG II 548. Lepsius Konigs

buch, Quellentafel 6. Ein entsprechender hiero-

glyphischer Name ist nicht bekannt. Man hat

zwar mit dem B. den in einer kalendarischen

Notiz genannten KOnig identificieren wollen, dessen

neuntes Regierungsjahr sich danach ungefahr be-

rechnen lasst; der Name ist jedoch nicht, wie man
annahm, Bagerhre zu lesen, sondern ist der Vor-

name des KCnigs Amenhotep I., des zweiten Konigs

burg 1860, b) CIA H 549 = Voretzsch Herm.

IV 267. Das Wort wird von J. Schmidt in

Kuhns Ztschr. f. vergleich. Sprachforsch. XII 217

als 'IS^ttji = 'Idalos erklart, von Voretzsch
a. a. O. dagegen als vhioq von einem kretischen

8t8<oQ = vScog. [Jessen.]

Bidens. 1) Nigidius (bei GelL XVI 6, 12.

Macrob. VI 9, 5) sagt, dass nicht nur Schafe,

sondern alle zweijahrigen Opfertiere bidentes ge-

der 18. Dynastie, der ini 16. Jhdt. v. Chr. regierte. 60 nannt wurden. Doch Coruncanius (bei Plin. Vni
[Sethe.

Bicills, ein Dakier, der dem KOnige Dec«ba-

lus nahe stand, geriet in die Gefangenschaft des

Traian und zeigte ihm nach dem Tode des Dece-

balus die Stelle, wo die Schatze des Kflnigs in

das Wasser versenkt waren (Cass. Dio LXVIH
14). [Henze.]

Blcnm. 1) In Nordpalastina (Geogr. Rav. II

206) spricht nur von den zu Opfern gebraucbten

Wiederkauern , die bidentes geworden sein muss-

ten. In der Regel war jedoch mit B. (scblechthin

als Substantiv) nur das Schaf gemeint (Laberius

bei Non. 53, 20. Verg. Aen. IV 57, dazu Serv.

V 96. VII 93. VHI 544. XII 170. Ovid. met. XV
575; fast. IV 935. Sen. Oed. 569. Stat. Theb. IH
457. Corp. Gloss. L. n 29, 37), selten wurde das
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Rind (Fest. ep. p. 35, 2) oder der gar nicht zu
den Wiederkauem gehorende Bber (L. Pomponius
bei Gell. XVI 6, 7. Non. 53, 18. Macrob. VI 9, 4)
bidens (Adj.) genannt. Das "Wort wurde mit dui-
dms (Fest. ep. p. 66, 16) und falscMich mit ambi-
dens (oben und unten Zahne habend, ebd. 4, 17)
ldentificiert. Ungenau ist auch die Deutung als
zweijahrig (Nigid. bei Non. 53, 22. Corp. Gloss.
L. II 29, 35) oder fast zweijahrig (Serv. Aen IV
57; vgl VI 39), wobei gar das Wort aus bidennis

'

quasi biennis entstanden sein soil (Nigid bei
Gell. XVI 6, 13. Macrob. VI 9, 6). RicMig Z
klart werden die bidentes als Opfertiere, welche
zwei Zahne haben, die langer sind als die iibrigen
{Flgi ™ Macrob. VI 9, 7), und zwar als solche
Schafe (Fest. ep. p. 83, 10. Serv. Aen. VI 39. Corp.
Gloss. L. IV 592, 18). Dabei wird denn auch her-
vorgehoben, dass diese zwei Zahne unter andern
acht hervorragten (Hyg. bei Gell. XVI 6, 15).
Dies wird dann speciell von den Schafen gesagt2
(Isid. ong. XII 1, 9), bei welchen diese Erschei-
nung etwa zu Ende des zweiten Lebensjahres
eintrete (Serv. Aen. IV 57 ; vgl. Aero zu Hor. c.
Ill 23, 13). Bind und Sehaf besitzen namlich
24 Backen- und 8 Schneidezahne; letztere beflnden
sich aber nur im Dnterkiefer. Beim Schaf er-
schemen die beiden mittelsten Schneidezahne, die
Zangen, zuerst von alien Zahnen, namlich etwa
8 lage nach der Geburt; diese werden auch zu-
erst gewechselt, namlich mit 1—1

1/2 Jahren, wor-
auf das Schaf bei uns auch Zweischaufler oder
Jahrlmg heisst; an die Stelle der ersten, der sog.
Milehzahne, treten namlich zwei grossere, breitere
Schneidezahne (vgl. A. Nehring Jahrb. f. Philol.

l™V6?Lauch A - S P« n gel Blatt. f. bay'r. Gvmn.
XXIV 1888, 262ff.). Dann folgen die beiden be-
nachbarten Schneidezahne mit li/g—2 Jahren die
ersten Backenzahnc u. s. w. Beim Rinde erscheinen
die Milchzangen mit oder bald nach der Geburt;
mi 15.—20. Monat werden sie durch sehr breite i

schaufelfOrmige dauernde Zangen ersetzt; mit 25
—27 Monaten wechseln dann die beiden benach-
barten Schneidezahne u. s. w. Da die Alten fur
den ersten Wechsel ein Alter von fast 2 Jahren
iur das Schaf angeben, so vermutet Nehring
(a. 0. 67), dass die Schafe der altcn Homer im
Vergleich mit den wohlgepflegten. auf Friihreife
gezogenen Rassen unserer heutigen Kulturlander
ninsiehthch des Zahnwechsels spatreif gewesen
seien oder im Laufe der Jahrhunderte iibwhaupt i

eine Verfriihung im Eintritt des Wechsels der'
beiden mittelsten Schneidezahne beim Schafe sich
herausgebildet habe. Das Fleisch der Schafe und
Hinder im Alter von li/

2-2 Jahren ist zart und
wohlschmeckend, so dass es sowohl den Gottern
als auch den Priestem gefallen konnte. Beim
liber kann B. wohl nur die von den Wieder-
kauem auf ihn iibertragene Bedeutung von .zwei-
jahrig' gehabt haben, ohne dass die Beschaffenheit
der Zahne dabei in Betracht kam. Ubrigens kann 6
sich die Vorschrift der Pontifices. nur bidentes
zu opfern, nicht auf Privatopfer bezogen haben
(vg

. Hor. c. Ill 13, 9f.). Denn Varro (r. r. II
4, 16) sagt, dass das Schwein mit dem zehnteu,
Phnius (\III 206 j, dass dieses mit dem funften!
das Schaf mit dem siebenten und das Hind mit
dem dreissigsten Tage fur das Opfer geeignet
(purus) sei. Daher betont Vergilius fast immer

fur die Opfer von B. in der Heroenzeit, dass sie
rite oder de more geschahen oder dass die ge-
opferten b. lectae de more waren. Bei Horatius
werden denn auch otters Lammer geopfert, auch
oin zartes Kalb (c. IV 2, 54) und ein zweimonat-
hches Ferkel (c. Ill 17, 15). Ofters ist B. gleich-
bedeutend mit ovis iiberhaupt fur ,Schaf ge-
braucht (Ovid. met. X 227. Phaedr. I 17, 8 Sen
°«d - 134. Symphos. aenigm. 33. Corp. Gloss. L.

01V 211, 44). Emmal ist scherzweise damit ein
altes Weib bezeichnet (bidens arnica Priap. 82
[83] 26), d. h. ein solches, welches nur noch zwei
Zahne hat.

2) Das Wort wurde dann in iibertragenem
Sinne mituuter fur verschiedene Werkzeuge mit
zwei Zacken oder Spitzen, wie die Schere (Verg

ffl&J [I
1111 9)

'
den zweiflllgeligen Anker (Plin.

VII 209. Corp. Gloss. L. IV 407, 2), regclmassig
aber als Substantiv fur den Karst, d. h. die zwei-

)zmkige Hacke, gebraucht, wahrend raster oder
rastrum in der Hegel eine mehrzinkige Hacke
bezeichnete. Heute nennt man den Karst in
Itahen (und Spanien) bidente, dessen Eisen etwa
einer zweizipfligen Fahne ahnlich sieht, aber wohl
auch etwas anders gestaltet sein kann. Auf einem
romischen Grabmal ist ein landlicher Arbeiter mit
einem B. in der Hand abgebildet, dessen Eisen
zunachst mit einer Seite quer am Stiel befestigt
ist und dann in zwei ziemlich weit von einander

) abstehende, schwach gebogene, spitze Zinken aus-
lauit (Abb. bei Daremberg et Saglio Diet. I
709 fig. 854 nach Fabretti Inscr. ant. p. 574).
Erne antike Gemme zeigt einen ermiideten, sich
auf eme Hacke mit zwei gebogenen Zinken stiitzen-
den, gefesselten Amor; diese unterscheidet sich
aber wesentlich von der vorigen, sofern der Stiel
wie beim capreo/us zwischen dem spitzen Winkel,m welchem hier die Zinken zusammenstossen hin-
durchgeht und die Enden der Zinken nicht spitz

' sondern in Schneiden auslaufen (Abb. ebd. fig.'

855). Auch auf andern Gemmen werden mytho-
logische Personen, wie Saturnus und Psyche, den
B. haltend und bisweilen ebenfalls gefesselt dar-
gestellt (vgl. E. Saglio a. a. 0. 709, 5). Unter
diesen Darstellungen findet sich auch ein B
welcher der angegebenen heutigen Form gleieht
(Abb bei R lch 111. Worterb. d. r. Altert., iibers.
von C. Muller 1862. S. 78). Ein in Mainz ge-
tundenes Ivarsteisen aus romischer Zeit ahnelt fast

0 einer geschlossenen Kneifzange; durch den oberen,
nngformigen Teil war in horizontal Eichtung
der Stiel hmdurchgegangen (Abb. bei L. Linden-

vtr\r n
Ule

"
Altert

- nnserer teidn. Vorzeit IH
lat. IV 23). Im heutigen Griechisch heisst der
iiarst to oixs/./.i oder r';a.-zi, wovon das letztere
Wort aus dem spatgriechischen r^d.-iiov (Corp.
Woss. L. Ill 262, 62j hervorgegangen ist. Mit
bidens ldentificiert wird in den mittelalterlichen
Crlossanen bixiXXa (Corp. Gloss. L. n 29, 52

'oo
7
'J

3
}}}
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'
54

'
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)
oder ebd.

16 40. 326, 1), auch d,66ovS (ebd. 262, 60). Nun
soil ofimv (Aristoph. av. 602; nub. 1486. 1500-

p
1 ™ ?• 11 261

-
Plat reP- 11 370 d

-
X«i-

2
'

J
34

-
36

;

T«L Nic
- ther

- 386 - Ed. Diocl.
15, 44) oder a^tvii (Aristoph. bei Poll. X 173>
oder ofuviStov (ebd. VII 148) attisch gewesen
sein, namheh o(iwi>n von den Attikern nach Gale-
nos (XVHI 2, 424) statt dixetta, nach Moiris
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(p. 345 ed. Piers.) statt axa<psTov und a£ivr\ nXa-
reta gesagt sein. Doch wurde ojiivvrj eben ver-

schieden erklart, teils als SixekXa, teils als a^lvt}

(Tim. gloss, p. 233), teils auch als oxatpeTov (Phot,

lex. Suid. Eust. a. a. 0.) oder oxaqplSwv (Hes.),

am genauesten als oxacptov d. h. Hacke oder aiirrj

lx zov hsgov fiigovs SixeXXosiS?'/; , also als eine

Axt, welche auf einer Seite karstahnlich war (Schol.

Plat. a. a. 0.). Da a/uvv-i] auch neben dixekXa ge-

nannt wird (Poll. X 129. Alciphr. HI 24, 3) und
sich letzteres auch bei den Attikern findet, so

scheint doch ein kleiner Dnterschied in der Be-

deutung zwischen beiden Wortern obgewaltet zu

haben. In den Geoponica findet sich ubrigens

ofitvtir) nicht. Die Slxsila war ein landliches

Werkzeug (Poll. X 129. Ed. Diocl. 15, 43), mit
welchem man das Land umgrub (Soph. Ant. 250.

Ps.-Phocyl. 158 [146]. Bekk. anecd. I 240, 3) wie

mit dem Pfluge (Aischyl. bei Steph. Byz. s/'Afiior,

vgl. Suid.) oder besser als mit diesem (Theophr.

c. pi. Ill 20, 8), wenigstens in gebirgigen, stiir-

mischen
,
regnerischen oder nordlichen Gegenden

(Geop. II 23, 12), wo nur ein tiefgehender Pflug

Ersatz schaifen kann (Geop. Ill 11, 8), wahrend
sich fur einen leichteren Boden mehr der Pflug

eignet (Geop. II 23, 5). Von den ROmern wurde
der B. neben dem Pfluge gebraucht (Tib. I 10,

49. II 3, 6. Ovid. fast. IV 694. 927. Masur. Sabin.

Dig. XXXIII 7, 8 pr.), er allein, urn Dorngebiisch

auszuroden (Lucret. V 208), oder auf steinigem

Boden (Plin. XVIII 46) oder im Garten (Iuv. Ill

228). Besonders- aber wurden bLxtlka und B. beim
Umgraben des Weingartcns angewandt (Verg. ge.

II 355. 400. Col. IH 13, 3. IV 5, 5. 14, 1. 18, 8.

V 5, 3; de arb. 12, 2. Geop. V 3, 2. 25, 4. 42, 1);

dabei sollten die Zinken 3 Fuss lang sein (Plin.

XVII 159). Ebenso sollte eine junge Baumpflan-
zung mit der bixeXla umgegraben werden (Geop.

X 81, 1); auch Diinger, welcher ein Jahr aufbe-

wahrt war, damit umgearbeitet (Geop. XII 4, 5).

Unkraut sollte im Juli mit kupfernen B. ausge-

rodet werden (Pall. VIII 5), wobei aber auch noch
andere dem Aberglauben eigene Massregeln zu

beobachten waren. Endlich gebrauchten auch die

Soldaten den B. zum Aufwerfen von Graben (Ve-

get. r. mil. II 25). [Olck.]

Bidental, Bezeichnung des Blitzgrabes, d. h.

der Stelle, an der ein Blitz in die Erde gefahren

und unter bestimmten Caerimonien bestattet wor-

den war (s. Fulgur conditum und vgl. vor-

laufig Moinmsen Ber. Gesellsch. d. Wiss. Leipz.

1849, 292f. Marquardt Staatsverw. Ill 2C2f.),

so genannt von dem Opfer von bidentes (s. Bidens
Nr. 1), das dort zur Expiation dargebracht wurde:
Fest. ep. 33 Bidental dicebant quoddam templum,
quod in eo bidentibus hostiis saerifwaretur.

Fronto de diff. vocab. p. 523 K. bidental locus

fulmine tactus et expiatus ot-e; bidentes enim
oves appeUantur. Non. p. 53, 23 Sigidius Fi-

gulus dicit bidental voeari, quod bimae pecudes

(dies Erklarung von bidentes) immolentur. Corp.

gloss, lat. H 30, 8: bidental to'.io? xsQavvoTiXi]^.

348, 9 xcoavvo(S6Xtov bidenlale. Porph. zu Hor.

a. p. 471 id quod lovis fulmine pereussum est,

bidental appellatur. Schol. Pers. II 27 bidental

dicitur locus secundo percussus fulmine, qui
bidente ab aruspieibus conseeratur

, quern col-

care nefas est. Die Stelle war eingefriedigt

(saeptum bidental Apoll. Sid. carm. IX 194; vgl.

Puteal) und gehorte zu den loea religiosa (Fest.

ep. p. 92, 17), die weder betreten noch irgendwie

angetastet werden durften (Hor. a. p. 471 triste

bidental moverit incestus. Pers. II 27 triste iaces

lueis evitandumque bidental u. Schol. a. a. O.).

Nach einer Reihe ubereinstimmendcr Zeugnisse
fand das expiatorische Opfer der bidentes nach
etruskischem Ritual durch die Haruspices statt

10 (Pers. II 26 fibris ovium Ergennaque iubente

triste iaces . . . bidental, und dazu die Schol. : in
usu fuit, ut augures vel aruspices adducti de
Etruria certis temporibus fulmina transfigurata
in lapides infra terram abseonderent, cuius in
paratione rei oves immolabanlur . . Ergennae
nomen aruspicis fictum secundum morem Etru-
seorum. Apul. de deo Socr. 7 § 28 p. 10, 14
Llitj. Tuscorum piacula, fulguratorum bidenta-

lia. Apoll. Sid. carm. IX 193f. quae fulmine
20 Tuscus expiato saeptum numina quaerit ad bi-

dental). Inschriftlich aber kennen wir saeerdotes

bidentales, die ein Collegium mit dem (in dieser

Anwendung sonst nicht nachweisbaren) Namen
decuria unter einem quinquennalis bilden (de-

euria sacerdotum bidentalium CIL VI 568. Bull,

arch. com. 1881, 4, decfuria) sacerdotum viden-
talium Bull. arch. com. 1887, 8; quinquennalis
decurfiaej bidentalis CIL VI 567, derselbe Mann
[quinquejnnalis decuriae [saeerdojtium viden-

ZQtalium CIL XIV 2839; sacerd(os) bidentaliCsJ

CIL XIV 188), und zwar sind von den sechs be-

kannten Inschriften drei Weihungen an Dius Fi-

dius (Semoni Sanco deo Fidio CIL VI 567;
Sanco sancto Semon(i) deo Fidio ebd. 568; Se-

moni Sanco sancto deo Fidio Bull. arch. com.

1881, 4) , eine vierte (Bull. arch. com. 1887, 8)

findet sich auf Bleirohren, die auf dem Quirinal

an der Stelle, wo einst der Tempel desselben

Gottes lag (s. Htilsen Rh. Mus. XLIX 1894,

40 409f.), ausgegraben worden sind (ebendaher stammt
auch die Inschrift CIL VI 568). Mit vollom Rechte
hat man daher eine besonders enge Beziehung
dieser Priesterschaft zu Dius Fidius angenommen
(Gilbert Gesch. u. Topogr. d. Stadt Rom I 276f.

Anm. Gatti Bull. arch. com. 1887, 8f. Hiilsen
Ram. Mitt. IV 274). Diese erklart sich daraus,

dass man die bei Tage niederfahrenden Blitze

ebenso als von Dius Fidius gesandt betrachtete,

wie die nachtlichen von Summanus, weshalb die

50 voile Inschrift des Blitzgrabes in diesem Falle

lautet Summanium fulgur conditum (Bull. arch,

com. 1881, 6. CIL VI 206), in jenem fulgur Dium
(CIL VI 205. X 40. 6423, haufig entstellt ful-

gur divom CIL V 6778. VII 561. XII 3047-3049)

;

wenn Fest. p. 229 und Plin. n. h. II 138 den

Iuppiter (Fulgur) als den Entsender der Tages-

blitze bezeichnen, so widerspricht das dem nicht,

da ja Dius (= Dioris) Fidius von Iuppiter nicht

verschieden, nur eine besondere Kultform dieses

60 Gottes ist ; dass das Blitzgrab in seiner Anlage

mit dem Heiligtume des Dius Fidius die Eigen-

schaft teilt, dass es nicht bedeckt sein darf, son-

dern von oben der Himmel hinein sehen muss
(Fest. p. 333 vgl. mit Varro de 1. 1. V 66), hat

Gilbert a. a. O. betont. Jedenfalls haben dann
diese saeerdotes bidentales nichts mit etruskischem

Caerimoniell zu thun, sondern vertreten den ritus

Bomanus. Da wir den Namen in friiherer Zeit
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nie hOren und die inschriftHchen Zeugnisse erst
etwa der Zeit der Antonine angehOren, so liegt
die Vermutung nahe, dass die Priesterschaft erst
damals gegriindet worden ist, vielleicht als Br-
neuerung eines wirklichen oder vermeintlichen
Pnestertums alterer Zeit ; die auf der einen In-
schrift als Grund der Weihung angegebene Notiz
reeiperatis vectigalibus weist darauf hin, dass
ihnen die Ertrage gewisser Steuern als Einkiinfte
zugewiesen waren (Jordan Ann. d. Inst. 1885,]
1

„>',,
, 3

[Wissowa.]
Bideoi (oder fli'dvoi), der inschriftlich belegte

Aame einer spartanischen BehOrde, welcher bei
Fausan. Ill 11, 2 und 12, 4 ^StaToc heisst. Uber
ihre Functionen sagt Pausanias a. a. 0., dass sie
die Agone der Epheben auszurichten hatten; ihre
/ahl giebt er auf ffinf an, ihr Amtslocal als jen-
seits des Heiligtums der Athena gelegen. Inschrift-
lich smd sie bezeugt CIG 1268. 1269. 1270. 1271
und 1364 a; in den beiden letztgenannten Inschrif- 2
ten ist ihre Zahl sechs. tiber die Etymologie
und Sonstiges Boeckh CIG I p. 609 und 88.

_,. . [Szanto.l

.
Biderls (Btdegis Ptol. VII 1, 86), Ortschaft

im lnnern von Limyrike nahe dem Bettigo, und
zwar im Gebiete des Kerobothras (Keralaputra)
dessen Residenz Karura war, das heutige Karur
an einem Zufluss der oberen Kaveri im District
XoimbaWr; jetzt nicht mehr sicher nachweisbar.M ac Cnndle Ancient India by Ptolemy p. 182 3(
denkt an Yirodu 11° 20' nOrdlich, 77° 46' ost-
iich; dem Namen nicht der Lage nach hat man
iruher Bidar verglichen, eine Peste in Nizams
(jebiet von Haidarabad 17° 53' nordlich, 77° 34'
(istlich, wo Vasen aus Kupfer, Blei und Bronze
erzeugt werden. [Tomaschek.l

Bldialoi s. Bidsoi.
J

Bidigis (BlStyte), Castell in der byzantinischen
I>ioecese Thrake, am Istros, Procop. de aedif IV
11 P-

p,
07 Bonn. [Oberhummer.]

Bidis (Cic. Verr. II 53 ; bei Steph. Byz.
B,6or,

bei Phn. n. h. m 91 die Einwohner
Bulmi)

,
em Stadtchen oder (nach Steph. Byz

)
ein Castell Siciliens, nach Cluver bei der Kirche
b. Giovanm di Bidino (oder Bibino) ca. 20 km
westlich von Syrakus, nach Pais Osservazioni
sulla stona della Sicilia (Palermo 1888) 50. 124
auf dem jetzt Serra del Biggino genannten Felsen
wemg nordlich von Floridia. Vgl. Holm Storia
della Siciha I (1896) 158. [Hiilsen 1 «

Biducassii s. Viduc asses.

oon
B
35?

0S (mte)< illyrisches Castell (Proc. aedif.
282, 27), nach W. Tomaschek Die alten Thra-
kcr II 2, 60 im Bezirke Kavetzos. [Patsch.]

r™ Bielle ' Unter ^haaa {rsvdorjvn bei Nic. al
560, vgl. Schol. 547; Sagda bei Hesych.) und apis
haben die Alten in der Regel die Honig-B., Apis
meUifica. verstanden. Es kommen dabei zweiEassenm Betracht

: 1) die einfarbig dunkelbraune deutsche
a., von der die griechische oder Hymettos-B., Apis 6
tecropia, nur eine secundare Abanderung ist, und
i) die italienische B., Apis ligustica, bei der be-
sonders die beiden ersten Hinterleibsringe durch
gelbrotliche Querstreifen gezeichnet sind. Den
schOnsten Typus der letzteren findet man in der
Poebene; im iibrigen Italien, besonders im Siiden
sind die B. von dunklerer Farbe und daher mehr
oder minder der deutschen ahnlich. Die Wurzel

mele = streichen, erweichen, welche auch dem
Worte PUttw = zeideln (hervorgegangen aus
.filntm) zu Grande liegt, wird erst in der europae-
lschen Vfllkergruppe gefunden (W. Prellwitz
Etym. WOrterb. d. gr. Spr. 1892, 195); Mrivn,
av#sn8<ov (bienenartige Tiere) und xev&Q^vt] (la-
kon. &sd>va% bei Hesych.) haben mit ahd. Drohne
die mdogermanische Wurzel dhre = tOnen, summen
(Prellwitz 24 u. 318); verwandt sind auch <W?

Oundlmme. vielleicht auch apis (Prellwitz 93)
KVyqv = Drohne gehOrt zu xm<p6g (xexcupck) und
hebes = stumpf mit der Grundform ghebh, ghebh.
ghabh (A. Fick Gott. Gel. Anz. 1894, 239) Der
Name MeX£xV fiir das heutige Malta , far Samo-
thrake und einen Demos in Attika hat nichts mit
fiihxxa zu schaffen, sondern ist phoinikisch und hat
demnach wohl urspriinglich np'ibtt = Eettung
(hebr. abtt = sermvif) geheissen (H. LewvDie

) semit. Fremdw. im Griech., 1895, 210). Als Cu-
riosum ist die Herleitung des Wortes apis seitens
emiger Grammatiker von a und pes zu erwahnen
wobei sich Probus (DT 1, 49; vgl. Prise. VI 57'
Isid. or. XII 8, 1) darauf beruft, dass Vergii
(georg. IV 310) die B. truncapedum prima nennt-
oder die B. sollten davon benannt sein, dass sie
sich mit den Fiissen aneinander hangen (Isid. a. a.
O.). Fueus = Drohne hat besonders mit ksl. bti-
cela = Biene zur Grundform bheuqo- = brummen

1 summen (A. Fick Vergl. Worterb. der indog'
Sprachen4 I 490). Erweckt auch die B. in unserer
Zeit vielseitiges Interesse, so muss dies doch im
Altertum viel mehr der Fall gewesen sein, da das
seit Beginn der Kaiserzeit aus Indien und Arabien
importierte und wohl nur zu medicinischen Zwecken
verwendete saecharum, wie man heute annimmt
nicht der Rohrzucker, sondern der Tabaschir des
Bambus gewesen ist. Daher findet sich in der alt-
klassischen Litteratur eine grosse Menge von

tO Stellen, welche auf die B. Bezug haben. In erster
Linie muss uns interessieren, was Aristoteles in
seiner Schrift de animalium generatione und in
seiner histor. anim. sagt, deren neuntes Buch
freihch nur eine Compilation etwa aus der Mitte
des 3. Jhdts. v. Chr. ist. Die ganze Schrift ist
im folgenden einfach mit Ar. (nach der Didotschen
Ausg. von Bussemaker) citiert.

Die vielen physiologisehen und biologischen
lrrtumer der Alten haben iibrigens erst in der

0 neuen und neuesten Zeit eine Berichtigung er-
fahren, obwohl schon Plinius erzahlt, dass ein
Consular auf seinem Landgute bei Bom durch-
sichtige Stocke von Horn gehabt habe, vermittels
deren man die Entwicklung der Brut habe be-
obachten kOnnen (XI 49), und viele solche von
Marienglas, um die Arbeit der B. zu beobachten
(XXI 80). So herrschte eine grosse Unklarheit
uber die Sexualitat der B. Da piXwaa (z B Ar
gener III 10; h. a. IX 40, 1) und apis meist

Oscnlechthin die Arbeits-B., d. h. das Weibchen
mit verkiimmerten Geschlechtsteilen

, bedeutete
und diese nur ausnahmsweise noch durch den Zu-
satz zev°*t (Ar. V 21, 2. 1X40, 9. 10. 12. 14.
Antig. Ear. 52) bezeichnet wurde, muss man sie
urspriinglich als weiblich angesehen haben (vgl.
Ar. gener. Ill 10). Ebenso waren xrjrptjv neben aet-

env (Plin. IX 48) und dem lakon. &t}<m>a% (Hesych
)

sowie fueus, die Bezeichnungen der Drohne, mann-
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lichen Geschlechts, und einige (bei Ar. V 21, 2;

vgl. gener. in 10) behaupteten, dass die Drohnen
die Mannchen und die B. die Weibchen seien und
sich begatteten, aber Hesiodos (theog. 594—99)

vergleicht die Drohnen mit den menschlichen

Weibern, doch werden sie allgemein und vor-

wiegend nur als unniitze Fresser (Hesiod. theog.

a. a. O.; op. 305. Aristoph. vesp. 1116. Xen. oec.

17, 14. Plat. r. p. 554 d. 556a. 564b. 573a. Ar.

V 22, 1. IX 40, 5. 9. 11; gener. HI 10. Varr. Ill 1

16, 8. Verg. g. IV 168. 244; Aen. I 435. Phaedr.

III 13, 2. Sen. de clem. I 19, 2. Col. IX 15, 1. 2.

Isid. or. XII 8, 3. Geop. XV 9, 3) oder als eine

Krankheit des Stockes (Plat. r. p. 552 c) geschil-

dert oder mit Premdlingen im Staat (ebd. 567 d)

oder gelehrten (Plut. de rect. rat. aud. 8; vgl.

Dioskorides in Anthol. Pal. VII 708, 3) oder nacht-

lichen Dieben (Man. Phil, de an. propr. 29. 30)

verglichen; daher seien sie mit den Waben heraus-

zuschneiden (Plat. r. p. 564 c; vgl. Ar. IX 40, 8)'

oder auf andere Art auszurotten (Geop. XV 9, 1. 2).

Selten findet sich die irrtiimliche Auffassung, dass

sie fiir sich Zellen bauten (bei Ar. IX 40, 5) oder

die andern B. bei der Arbeit unterstiitzten (Plin.

XI 27) und dass sie die Warme im Stock ver-

mehrten und dadurch die Entwicklung der Brut

forderten (Col. IX 15, 2. Plin. XI 27). Man war
jedenfalls im allgemeinen ungewiss, ob man die

Arbeits-B. oder die Drohnen fiir mannlich bezw.

weiblich halten solle, da man eine Begattung zwi-

!

schen diesen beiden nie wahrgenommen hatte

(Athen. VIII 352-f. 353 a), wie sie denn auch nicht

vorkommen kann. Der Konigin, deren einzige

Aufgabe das Eierlegen ist, schrieben die Alten zu-

nachst die Bolle einer Herrscherin im Bienenvolke

zu (Xen. oec. 7, 32. 33. Ar. I 1, 11. Verg. g.

IV 154. 210f. Plin. XI 29. 52—54. Ael. n. a. I

59. Vll. Basil. Magn. hom. VIII in hex. 4. Geop.

XV 3, 2. 3. 8. 9. Man. Phil, de an. propr. 30,

610f.). Darauf weisen schon die Benennungen •

fiaailevs, Tj^fidiv, rex, dux, imperator hin. Diese

haben sonst mannliches Geschlecht, nur Xenophon

(a. a. 0.) sagt fj fjyencbv, jedoch auch 0 r]ys/id!r,

(de instit. Cyr. V 1, 23). Auch sagte man saarjv,

ein Wort, welches auch fur flaadevs im weiteren

Sinne (Suid.), besonders von Kallimachos fur Zeus

(hymn. lov. 66) und bei den Ephesiern gebraucht

wurde (Etym. M. 383, 27f.), doch bei letzteren

wohl nur fiir die Opfervorsteher der Artemis (Paus.

VHI 13, 1). A. Fick (GOtt. Gel. Anz. 1894,

236) liest daftir loor\v und erklart es als Kurz-

wort zu vorauszusetzendem koaiXaoe von eaaat

= setzen. Richtig heisst es, dass die Konigin

nur mit dem ganzen Schwann ausfliege (Ar. IX
40, 6. 13. Plin. XI 54; vgl. Xen. oec. 7, 33), wo-

bei aber nur an den Auswanderungszug (Plin. a.

a. O.), nicht auch an den Hochzeitsflug gedacht

ist, und dass sie nie arbeite (Ar. gener. ni 10.

Sen. clem. I 19, 2). Obwohl einige behaupteten,

dass das Vorhandensein eines Weisels zur Brut-

erzeugung notwendig sei (Ar. V 22, 2; gener. Ill

10), so sollte dies doch nicht fur die Drohnenbrut

zutreffen (Ar. V 21, 1. 2; gener. a. a. 0.), und
dabei hielt man ihn teils fiir weiblich (bei Ar.

V 21, 2) teils fur mannlich (Plin. XI 46), weil

man die Begattung nie beobachtet hatte (Ar.

gener. a. a. 0. Plin. a. a. 0.). Daruber allerdings

herrschte kein Zweifel, dass bei Abgang des Weisels

der Schwann zu Grunde geht (Ar. IX 40, 6. Antig.

Ear. 86. Verg. g. IV 214. Sen. a. a. 0. Plin. XI
56. 64. Ambros. hexaem. V 71. Io. Tzetz. chil.

IV 114). Wenn man auch nicht wusste, dass eine

Konigin die andere totet, so behaupteten doch

einige, dass beim Vorhandensein von mehr als

einer Konigin diese (bis auf eine) von den B. ge-

totet wiirden (Plin. XI 56) oder dies vom Warter
geschehen miisse, um eine Entzweiung der B. zu

verhindem (Varr. r. r. m 16, 18. Geop. XV 2,

15; vgl. u. S. 444). Dagegen glaubten andere, was
z. B. bei der in Agypten, Arabien, Syrien u. s. w.

lebenden agyptischen B. immer der Fall sein soil,

dass sich in demselben Stock oder bei einem

Schwann mehrere befinden kOnnten (Ar. IX 42,

2; vgl. 40, 13. Col. IX 9, 6. 7. 15, 6), dass deren

nur nicht zu viele sein dflrften (Ar. V 22, 2), in

welchem Falle die uberfliissigen von den B. ge-

totet wiirden (Ar. IX 40, 11). Da man uber die

Begattung der B. nicht ins klare kommen konnte

(Ar. V 21, 1. Col. IX 2, 4. Plin. XI 46) oder

sie giinzlich leugnete (Verg. g. IV 197f. Petron.

in Poet. lat. min. ed. Baehrens IV 90, 7. Quint,

declam. 13, 16. Ambros. hexaem. V 67. Prudent,

cathem. Ill 75), wie auch Rufinus Aquil. comm.
in symb. apost. 74 (bei Migne XXI p. 350) dadurch

die jungfrauliche Geburt Maria erklart, und man
ihnen teilweise sowohl das mannliche als das weib-

liche Geschlecht absprach (Augustin. de civ. dei

1 XV 27, 4), so glaubten einige, dass sie ihre Brut

anderswoher (bei Ar. V 22, 2; gener. IH 10), von

den Bliiten mit dem Munde (Verg. g. IV 201.

Ambros. a. a. 0.) aufsammelten (bei Ar. V 21, 1.

Theophr. de c. pi. 17, 9. Col. IX 2, 4), zweimal

im Jahre (Ambros. a. a. 0. 72), und zwar von

denen der Wachsblume, Cerinthus aspera Roth und
Cerinthus minor L., des Rohrs oder des Olbaums
(bei Ar. a. a. 0.); andere nahmen dies wenigstens

fiir die Drohnenbrut an (bei Ar. a. a. 0.). Sehr

t ausfuhrlich spricht Aristoteles (gener. Ill 10) liber

die Entstehung der B. und kommt zu dem Resultat,

dass die Weisel zuerst die Arbeits-B. und dann

auch einige Weisel, aber ohne Begattung, erzeug-

ten, ebenso die Arbeits.-B. die Drohnen. Unter

Hinweis hierauf und Verg. g. IV 200 citierend

wollte Lactantius (instit. I 8) beweisen, dass Gott

ohne Mithiilfc eines Weibes Sohne zeugen kOnne.

Ein sehr verbreiteter und fiber das Mittelalter

hinaus sich erhaltender Aberglaube nahm an, dass

1 die B. aus verwesenden Rindern entstehen kOnnten

(Demokritos und Mago bei Col. IX 14, 6. Kalli-

machos bei Hesych. s. fiovyevicov und im Etym.

M. 144, 52. Archelaos bei Varr. r. r. Ill 16, 4.

Nic. ther. 742 mit Schol. und Eutecn. Varr. r. r.

II 5, 5. Ovid. fast. I 377f.; met. XV 364f. Plin.

XI 70. Sext. Emp. Pyrrh. inst, I 41. Ael. n. a.

n 57. Isid. or. XI 4, 3. Man. Phil, de an. propr.

54, 4; man vergleiche noch die ,rinderentsprosse-

nen' B. des Philetas bei Antig. Kar. 19. Nikan-

) dros al. 446. Varr. r. r. Ill 2, 11. Meleagros in

Anth. Pal. IX 363. 13. Bianor ebd. IX 548, 2.

Erykios ebd. VH 36. 3. Straton ebd. Xn 249, 1.

Philo Trikkaios bei Gal. XIII 269. 272. Porphyr.

de antr. nymph. 15. 18. Simplikios in Arist. phys.

p. 239 Diels. Suid. s. f}ovsmis). Wenn dieser

Glaube auch Zweifeln begegnete (Orig. c. Cels.

IV 57. Georg. Pis. hexaem. 1343. Mich. Psell.

de op. daem. p. 86 Boiss.), so wurde das Ver-
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fahren, aus geteteten Rindern B. zu erzeugen,
doch umstandlich beschrieben (Verg. g. IV 29Sf.
Liban. bov. laud. p. 962, 5 Reiske. Aen. Gaz.
155. 511. Isid. or. XII 8, 2. Geop. XV 2,
21—36). Sieben Tage nach der Totung eines
Stieres sollten die Wiirmer entstehen, die sich in
31 Tagen zu fertigen B. entwickelten (Kir. Kiran.
in Mysteria physico medica etc. 1681 s. ravyog
p. 107; vgl. Aen. Gaz. a. a. 0. Geop. XV 2, 14.

29). Die Erfindung wurde dem Aristaios zuge-
schrieben (Verg. g. IV 283. 315f.), sollte aber be-
sonders in Igypten verwendet worden sein (Verg.
a. a. 0. 287f. ; vgl. Plut. Cleom. 39. Ant. Kar.
19). Etwas abweichend behauptet Servius (Aen.
I 485), dass die B. aus Rindern, die Drohnen aber
aus Rossen entstanden. Eine ahnliche Entstehung
aus Faulnisstoffen nahm man iibrigens auch bei
anderen Insecten an, wie Flohen, Wanzen, Lausen,
Miicken, Wespen, Skorpionen, Kafern ; bei der B.
kann eine Verwechselung mit der einer Drohne

:

sehr ahnlichen Schlammfliege, Eristalis tenax L.,

vorliegen, die ihre Eier auf Aas legt.

Da die B. Insecten sind (Ar. I 1, 7. IV 7, 1.

VIII 17, 4. IX 38; gener. Ill 10. Plin. XI 11),
so haben sie wie die meisten derselben eine Me-
tamorphose durchzumachen. Falschlich nahm man
dabei an, dass die B. die in Gestalt von weissen
Eiern herbeigeschaffte Brut, wie die Vflgel ihre
Eier, in den Waben zu Wurmern ausbruteten (Ar.
V22, 6. Plin. XI 48), wahrend dies durch die
vom Volke erzeugte Warme geschieht. Zuerst
erscheint ein weisser Wurm (Plin. a. a. 0.), der
in die Quere liegt und wie ein Teil des Wachses
aussieht (Ar. Plin. a. a. 0.), dann sich hebt und
frisst (Ar. a. a. 0.), so dass er Excremente von
sich giebt (Ar. V 19, 5. 22, 7). Hierauf wird die
Zelle von den Arbeits-B. verklebt (Ar. IX 40, 14),
die Tierchen werden Nymphen (Ar. V 19, 5. Poll.
VII 148) genannt, fressen nicht und geben keinen
Kot von sich (anders und daher falsch Ar. IX 4

40, 14), sondern verharren in dem verschlossenen
Raume unbeweglich (Ar. V 19, 5, vgl. 22, 7).

Wahrend dieses Zustandes bekommt das Junge
Fltigel (Poll. a. a. 0.) und Piisse und seine definitive
Gestaltung (Ar. V 19, 5), durchbricht dann das
Nymphenhautchen (Ar. a. a. 0. und VIII 17, 4),
zerreisst den Zellendeckel (V 19, 5. IX 40, 14)
und schliipft aus (IX 40, 14); schon am dritten
Tage danach arbeitet es (ebd.), wobei freilich
irrtiimlich an die Arbeit ausserhalb des Stockes5
gedacht zu sein scheint (vgl, V 22, 7). Die Me-
tamorphose dauert (von der Legung des Eies an
gerechnet) 20 Tage (Geop. XV 2, 14), nicht, wie
Plinius (XI 50) angiebt, 45 Tage. Doch soli
diese Verwandlung merkwurdigerweise nur bei
den Arbeits-B. und Drohnen stattfinden (Ar. V
21, 3. 22, 6); als wemi der Weisel aus den besten
Blumen unter dem ganzen Vorrat gemaeht ware
(Plin. XI 48), habe sein Ei die hellgelbe Farbe
des Honigs, es werde kein Wurm daraus, sondern 6i

es komme sofort die fertige B. zum Vorschein (Ar.
V 22, 6. Plin. a. a. 0.); gleichzeitig, an Zahl
6 Oder 7 (Ar. V 21, 3; vgl. Plin. XI 51) ent-
standen die Weisel auf diese oder ahnliche Weise
in den an den Randern der Waben herabhangen-
den Zellen (Ar. a. a. 0. Hygin. bei Col. IX 11, 5).
Daher behauptete man zum Teil, dass die in diesen
Zellen entstehenden Tiere Bremsen seien (Plin.

XI 47; gewisse Griechen bei Col. IX 14, 4. Pall.
VI 10).

Den Korper der B. hielt man wie den aller

Insecten (Ar. IV 1, 1. 3) fur blutlos (Ar. I 4;
de p. an. II 2, 4. 4, 2), was man bei der Klein-
heit der Tiere begreiflich fand (Plin. XI 12),
wenn auch der wahre Grund die Parblosigkeit
des Bluts gewesen sein wird. Auch sollten die
B. nicht atmen (Ar. II, 7). Einige rein morpho-

Ologische Eigenschaften konnten keinem Zweifel
unterliegen. So zahlte man sechs Beine' (Varr. Ill

16, 5. 24; vgl. Ar. I 5, 2) und vier Plugel (Ar.

IV 7, 4), schrieb ihnen eine Art von Zahnen zu
(Ar. de p. an. IV 5, 4. 6, 8; anders Plin. XI 165)
und ein zungenahnliches (Ar. V 22, 5), vermeint-
lich hohles (Ar. de p. an. II 17, 11. IV 5, 4}
Organ, mit dem sie die Blatensafte kosteten und
aufsOgen (ebd.). Die Arbeits.-B. haben einen
Stachel innerhalb des Leibes (Ar. IV 7, 4) und

) zwar des Unterleibes (Plin. XI 60), die Drohnen
keinen (Hes. op. 304. Aristoph. vesp. 1115. Plat,

r. p. 552c. Ar. V 21, 3. IX 40, 8. 9. 41, 5. 42, 3;
gener. Ill 10. Plin. XI 27. 57. Geop. XV 9, 3).

Den Weiscln sprachen einige den Stachel ab (bei

Ar. V 21, 3; selbst Sen. clem. I 19, 2. Ael. n. a.

V 10. Man. Phil. an. propr. 30, 63) oder waren
daruber im Zweifel (vgl. Ael. n. a. 1 60), da er
niemand verletzte (Col. IX 10, 1. Plin. XI 52.
Pall. VII 7, 7) ; andere wussten, dass er ihn habe,

) aber damit nie (Ar. V 21, 3. Ambros. hexaem. V
68. Basil. Magn. homil. VIII in hexaem. 4) oder,
weil er am wenigsten bose sei, selten jemand ver-

letze (Ar. IX 40, 17). Dagegen wusste man nicht
oder setzte es stillschweigend voraus, dass die B.
ihren Stachel ohne Gefahr in die Chitinmasse
anderer Insecten bohren kann, man behauptete
nur mit Recht, dass die B. sterben mfisse, wenn
sie, was die Regel sei (Ar. a. a. 0.; vgl. Plin.

XI 60), durch den Stich den (mit Widerhaken
iversehenen) Stachel verliere (Ar. ni 12. IX 40,
17. Apollon. hist. mir. 44. Basil. Magn. a. a. 0.;
vgl. Aesop, f. 287), d. h. in der Wunde zuriicklasse

(Nie. ther. 809 u. Eutecn. z. d. St. Sen. clem. I
i9, 2—4. Dio Chrys. de regno IV 69, 20 R.) und
so die Eingeweide verletze (Ar. IX 40, 17; vgl.

Plin. XI 60). Der Stich konnte selbst ein Pferd
toten (Ar. a. a. 0. Blin. XI 61), um so mehr
einen Knaben (Antipatros Anthol. Pal. IX 302.
Bianor ebd. 548), ja die Bewohner von Themi-
skyra im Pontos konnten Bienenschwarme als eine
Art Waffe gegen die Feinde gebrauchen (Appian.
bell. Mithr. 78). Zum Schutze gegen den Stich
soil sich Aristaios in ein leinenes Gewand gehullt
haben (Nonn. Dionys. V 24 7f.); eine Menge anderer
Mittel giebt Plinius an, doch findet sich am meisten
als Schutzmittel der Saft von Malvenblattern an-
gegeben (Diosc. II 144; de parab. II 122. Plin.
XX 223. XXI 78. Geop. XV 6, 1. 5, 6. Sim. Seth.
heqi fialaxr^g). Wahrend die gewOhnliche Lange
einer Arbeits-B. 12, einer Drohne 15 und des
Weisels 17—17l/

2 mm. betragt, wird zum Teil an-
gegeben, dass der Weisel doppelt so gross sei als

eine Arbeits-B. (Ar. V 21, 2. IX 40, 9. Plin. XI
51. Geop. XV 2, 16); andere sagten richtiger, dass
er etwas grosser sei (Col. IX 10, 1. Pall. VII 7, 7;
vgl. Sen. clem. I 19, 2) und sein Unterleib andert-
halbmal langer (Ar. V 21, 2), seine Flfigel kleiner
(Col. a. a. 0. Plin. XI 51. Pall. a. a. 0.) und
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der Leib, da wenigstens die Behaarung des Unter-

leibes sehr sparlich ist, glatt ohne Haare sei (Col.

Pall. aa. 00.; vgl. Sen. u. Plin. aa. 00.).

Die Drohnen und die Raub-B. ((p&Qes, fures)

wurden eigentlich als besondere Varietaten neben

den andern B. angesehen (Ar. V 22, 1. IX 40, 9.

Plin. XI 57). Sie sind grosser als die B. (Ar.

a. a. 0. Aem. Mac. bei Serv. Aen. I 435. Col.

IX 15, 1. Plin. XI 26. 57. Pall. VII 7, 1. Isid.

or. XII 8, 3. Geop. XV 9, 3). Die grOssten von

ihnen sind die Diebe (Plin. XI 57), von dunkler

Farbe (Ar. a. a. 0 Varr. Ill 16, 19. Plin. a. a. 0.)

und mit glattem Leib (Ar. Varr. aa. 00.). tJbri-

gens wurden die Raub-B. auch mit den Drohnen
verwechselt und xrj<pfjves genannt (Ael. n. a. I

9. Man. Phil, de an. propr. 29, 7. 30, 62), und
die Merkmale der grOsseren Dunkelheit und Be-

haartheit, welche an sich auf die Drohnen passen,

als eine Variation des Weisels (Menekrates bei

Varr. Ill 16, 18 und Varro selbst ebd. Verg. g.

IV 93. Col. IX 10, 1. Pall. VII 7, 7).. und der

Arbeits-B. (Verg. ebd. 96) hingestellt. Uberhaupt

ist es nicht zu rechtfertigen, dass man bei den

Weiseln fur sich verschiedene Varietaten annahm,

wenn auch das Colorit der Weisel bei den ita-

lienischen B. mehr als das der Arbeits-B. und
besonders der Drohnen in die Augen fallt. So

wurde ein besserer, rotgelber (Ar. V 21, 2. 22, 1.

IX 40, 9. Arat. progn. 296. Varr. Ill 16, 18.

Verg. g. IV 93. Diod. V 70. Col. IX 10, 1. Plin.

XI 51. Ael. n. a. XVII 35. Geop. XV 2, 16. Man.
Phil. an. propr. 30, 64) und ein zweiter, dunkler

und bunterer (Ar. Varr. Plin. Geop. aa. 00.) unter-

schieden, d. h. die italienische und deutsche B.

Nur Vergil (georg. IV 95) macht darauf aufmerk-

sam, dass sich bei der Arbeits-B. dieselben beiden

Varietaten fanden wie bei den Weiseln, namlich

eine rotgelbe oder goldfarbige und eine rauhe mit

breitem Leibe, wovon die letztere aber, wie er-

wahnt, in Wirklichkeit eine Drohne gewesen sein

muss. Was Columella (IX 3, 1. 2) als die von

Aristoteles angegebenen Merkmale vorgiebt, ist

ein wirres Durcheinander von allem , was jener

fiber Varietaten uberhaupt sagt. Fur die bessere

B. wird die, welche klein, rund und bunt sei, er-

klart (Ar. V 22, 1. IX 40, 9, vgl. 22. Varr. Ill

16, 19. Plin. XI 59), fur die schlechtere die lange

und der Hornis (vgl. Ar. V 23, 1. IX 40, 10;

gener. Ill 10) oder Wespe ahnliche (Ar. V 22, 1.

IX 40, 9. Plin. a. a. 0.); beiden werden die

Wald-B. gegeniibergestellt , welche sehr behaart,

aber arbeitsamer oder kunstfertiger (Ar. IX 40, 9.

Varr. Plin. aa. 00.), wenn auch kleiner (Varr.

a. a. 0.) und weit jahzorniger seien (Ar. Plin.

a. 0.). Ubrigens sprechen auch Columella (IX

8) und Palladius (V 8) von den Wald-B., indem
sie angeben, wie dieselben einzufangen seien. Der
Beruhmtheit des hymettischen Honigs entsprach

der der hymettischen (Aesop, f. 287 c. Mart. VII
88, 8. Procop. ep. 146) ,

kekropischen (Verg. g.

IV 177. Mart. VI 34, 4. IX 14, 2; vgl. XIII 24, 1.

105, 2) und attischen B. (Ovid. tr. V 4. 30. Procop.

ep. 49. Suid. s. Eevoy&v. Eustath. Od. XI 299;
vgl. Petron. 38). Von einer matinischen B. spricht

Horaz (c. IV 2, 27), auch von einer calabrischen

(c. Ill 16, 33). Im Pontos sollte es sehr helle

B. geben, welche zweimal im Monate Honig be-

reiteten, und andere von grosser Eigentiimlichkeit

(Ar. V 22, 8. Plin. XI 59), Angaben, die wohl

ohne reelle Grundlage sind. Die in Erdlechern

und Hohlungen des Bimssteins lebende B. (Verg.

g. IV 42f.) war jedenfalls die Erd-B., Andrena.

Unter den Sinnesorganen ist besonders der Ge-

ruchssinn sehr ausgebildet, was bei Behandlung der

StCcke, Wahl des Bienenstandes und fur den Waiter
(vgl. u. S. 444) in Betracht kam. Die B. riechen

von fern den Honig und werden . vom Geruch des

Schwefels getotet (Ar. IV 8, 15). Sie meiden alle

stark, ob wohl- oder iibelriechenden Stoffe (Ar. IX
40, 18. Ps.-Ar. de mir. ausc. 20. Antig. Kar. 52.

Varr. Ill 16, 6. Ael. n. a. I 58; anders Eustath.

op. XXV 11), weshalb sie auch die von Salben

duftenden Menschen besonders angreifen (Ar. a.

a. 0. Theophr. c. pi. VI 5, 1. Varr. a. a. 0. Ael.

n. a. V 11. Geop. XV 2, 19). Von dem GehOrsinn

wollte man teilweise nicht einmal wissen, ob er

uberhaupt den B. eigen sei (Ar. IX 40, 23), doch

wurde er, wie sich aus der Schilderung der Lebens-

gewohnheiten der B. und den- Vorschriften fiber

die Zucht ergiebt, stillschweigend vorausgesetzt;

auch heute kennt man nicht den Sitz dieses Sinnes.

Die Lebensdauer wird auf 6—7 Jahre ange-

geben (Ar. V 22, 8. Verg. g. IV 207. Plin. XI
69. Athen. VIII 352f.), was nur fur die KOnigin

zutrifft, obwohl auch diese nur etwa 4 Jahre als

Stammmutter leistungsfahig bleibt. Von den Droh-

nen heisst es richtig, dass die Arbeits-B. jene

toten (Varr. in 16, 8. Plin. XI 57), wie Plinius

sagt (a. a. 0. 56), wann die Haupttrachtzeit vor-

iiber ist, oder wann nach dem Sommersolstitium

(Col. IX 15, 1. Pall. VII 7, 1) Raummangel ein-

tritt (Ar. IX 40, 19; vgl. 40, 11). Auch sprechen

die Alten davon, dass die Arbeiter diejenigen B.

aus dem Stocke trieben, welche nicht arbeiten

wollten (Ar. IX 40, 23; vgl. Varr. a. a. 0.), je-

doch wussten sie nicht, dass die Arbeits-B. selbst

im Zustande der Ruhe wahrend des Winters nur

ca. 5 Monate leben und dass sie wahrend des

Sommers schon in ca. 6 Wochen sich abnutzen und
dann zu einem grossen Teile unter harten Kampfen
von der kraftigeren Jugend vertrieben werden oder

bald von selbst, bis 300 und 400 eines Volks an

einem Tage, sterben.

Als Nahrung dienen den B. der Honig (Ar.

IX 40, 2) und andere Siissigkeiten (Ar. I 1, 11),

jener im Sommer und im Winter (IX 40, 15).

Woher sie ihn nahmen, daruber herrschte Unklar-

heit. Er sollte aus der Luft (Amyntas bei Athen.

XI 500 d. Verg. g. IV 1. Prudent, cathem. Ill 73;

vgl. Ael. n. a.XV 7) als Morgentau (Theophr. frg. 190.

Cels. bei Col. IX 40, 20; bei Philarg. g. IV 1.

Plin. XI 30. Basil. M. homil. VIII in hexaem. 4

;

vgl. Senec. ep. 84, 4. Petron. 56. Galen. VI 739)

und von den Baumen (Eur. Bacch. 711. Strab. XI
509. Verg. eel. 4, 30. Ovid. met. 1 112. Ps.-Aristot.

demir. ausc. 17—19. Diod. XVII 75. Curt. VI 4, 22.

Ael. n. a. V 42; vgl. Verg. g. I 131), besonders

von dem Laube der Eichen (Theophr. a. a. 0. und

h. pi. HI 7, 5. Verg. eel. 4, 30. Ps.-Verg. Aetn.

13) und Linden (Theophr. frg. 190), nie vor dem
10. Mai (Ar. V 22, 4. Plin. XI 30), besonders aber

zur Zeit der Weizcnernte (Theophr. a. a. 0.) oder

im letzten Drittel des Juli (Plin. ebd.; vgl. 37)

oder auch spiiter (Col. IX 14, 10) herabtraufeln.

Aristoteles (a. 0.) will diese Herkunft damit be-

grunden, dass die Bienenwarter den Stock nach
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ein oder zwei Tagen (vgl. Plin. XI 29), was iibrigens

nicht unmOglich sein soli, voll Honig fanden und
dass es im Herbst zwar Blumen, aber keinen Honig
im Stocke gebe, wenn diesem vorher der ganze
Vorrat daran genommen sei. Er wie die andern
haben natflrlich den von den Blattlausen als Er-
gebnis ihrer Verdauung ausgesonderten Honigtau
im Auge gehabt. Zweitens sprechen sie aber offen-

bar auch von dem Nektar der Bluten (Theophr.
a. a. 0.), der besonders im Frflhjahr gewonnen
werde (Plin. XI 34), und zwar von alien denjeni-
gen Blaten, welche einen Kelch hatten oder doch
Sflssigkeit enthielten (Ar. V 22, 5). Besonders ist

hier die Kede von dem dv/tos (Kopfthymian, Thy-
mus capitatus Link, oder Gartenthymian, Thymus
vulg. L. ; Nic. al. 451. Hor. c. IV 2, 29; ep. 1 3, 21.
Verg. g. IV 112. 169. 184. Ovid. a. am. 1 96. Col. IX
4, 2. XI 3, 39. Plut. de rect. rat. aud. 8. Gal. VI 740.
Pall. I 37, 3. Prudent, cathem. Ill 74. Geop. XV
2, 5) ; er gebe den besten (Varr. Ill 16, 26. Col. IX 4,

6), an Consistenz und Sflssigkeit jeden andern iiber-

treffenden (Ar. V 22, 5), goldfarbigen (Ar. IX 40, 21.
Plin. XI 38) Honig ; der weissblfihende einen bessern
als der rotbluhende (Ar. a. a. 0. 20) ; bliihe er gut,
stehe eine reiche Honigernte in Aussicht (Theophr.
h. pi. VI 2, 3. Plin. XXI 56). Ausgezeichneten
Thymian brachte der Hymettos (Antiphanes bei
Athen. I 28 d. Val. Max. I 6 ext. 4) hervor, wes-
halb man ihn auch, aber vergeblich, in Italien zu
acclimatisieren versuchte (Plin. a. a. 0. 57),^nnd
der sicilianisehe Honig gait fur besonders gut, weil
dort an zahlreichen Stellen (Varr. Ill 16, 14), be-
sonders bei Hybla (Verg. eel. 7, 37, vgl. 1, 55.
Mart. V 39, 3; vgl. II 46, 1. VII 88, 8. IX 11, 3.

26, 4. X 74, 9. XI 42, 3. XIII 105. Claudian. r.

Pros. II 124) der Thymian gedieh. Eine poetische
Licenz ist es, wenn Martial (XI 42, 4) veracht-
lich vom corsischen Thymian spricht; denn wenn
auch der Honig von Corsica allgemein im Verruf
stand, so schrieb man doch die Schuld daran der
dort wachsenden Elbe (Verg. eel. 9, 30) oder dem
Schierling (Ovid. amor. 1 12, 9) oder Buchsbaum
(Theophr. h. pi. Ill 15, 5. Diod. V 14. Plin.

XVI 71) zu; vor der Eibe wird auch sonst ge-
warnt (Verg. g. IV 47. Col. IX 4, 3) : heute schreibt
man dem in Corsica sehr verbreiteten Buchs-
baum den schlechten Geschmack des Honigs zu.

Von dem in Waldern bluhenden Gemeinen Heide-
kraut (Calluna vulg. Salisb. = Erica vulg. L.),

wurde der Honig (Nic. al. 451) Ende September

,

(Col. IX 14, 11. Plin. XI 41) und im November
(Pall. XII 8, 1) eingetragen. Aristoteles (V 22,

8) erklart den Herbsthonig fur den besten, ahn-
hch Columella (IX 14, 11) den um das Herbst-
aequinoctium gesammelten, wahrend sonst mit
Eecht der Frfihjahrshonig fur den besten (Ar. IX
40, 21), der Heidehonig fur den schlechtesten
(Plin. XI 41) gehalten wurde. Drittens sollte der
Honig vom Rohre herriihren (Theophr. frg. 190).
In Indien wuchs nach Eratosthenes ein grosses
Kohr mit siisser Wnrzel (bei Strab. XV 693; vgl.

Varro bei Isid. or. XVH 7, 58) und ein Rohr, das
ohne Zuthun der B. Honig lieferte (Strab. XV
694), indem er entweder als Tau (Sen. ep. 84,

4) oder als Begen (Ael. n. a. XV 7) auf das Gras
und die Blatter desselben falle oder durch die

eigene Feuchtigkeit desselben erzeugt werde (Sen.

a. a. 0.). Diese Honigart, die sich nicht bios in

Indien, sondern auch im gliicklichen Arabien fand
und adxxagov genannt wurde (Diosc. II 104. Gal.
XII 71), wird so beschrieben (von Diosc. II 104
und Plin. XII 32; vgl. Lucan. Ill 237. Ael. n. a.

XIII 8), dass man sie friiher filr unsern Zucker
von Saccharum officinarum L. gehalten hat, neuer-
dings aber darin den Tabaschir, Kieselsaure-Con-
cretionen in den Stengelinternodien besonders von
Bambusa arandinacea Willd. und Melocanna bam-
'busoides Trin. sieht (vgl. Strasburger Dtsch.
Eundschau 1892/93, 224). Das aaxxaqov kam
nach Europa (Gal. a. a. 0.) von Indien iiber die

Hafenplatze in der N&he des Cap Gardafui (Anon,
peripl. mar. Eryth. in Gcogr. Gr. min. I 267) und
wurde nur zu mediciniscnen Zwecken verwandt
(Plin. a. a. 0.). Bemerkt wird, wenn auch teilweise

unter Reserve (Col. IX 2, 4), weiter, dass die B.

den Honig in die Zellen spieen (Ar. V 22, 6),

nachdem sie ihn durch Aufbewahrung in ihrem
Magen verschlechtert hatten (Plin. XI 31), und
da der Nektar erst durch den Speichel der Schleim-
driisen den specifischen Honiggeschmack erhalt;

warf Seneca (ep. 84, 4) die Erage auf, ob die B.

den fertigen Honig von den Bliiten holten oder ob
sie den gesammelten verschiedenen Stoffen erst

durch einen gewissen Zusatz jenen Geschmack ver-

liehen; das. letztere nahm Macrobius (sat. I pr. 5)
an. — Das Bienenbrot, egi&dxtj (Ar. V 22, 6. Plin.

XI 17, 35—42; eines Stammes mit eqi&o; ,Tage-

lohner' und egtSevo/tai ,arbeite um Lohn') oder

xtfgiv&cs (Ar. IX 40, 2. Plin. a. a. 0. Hesych.
s. v.) oder oavdagdxri (Ar. IX 40, 15. Plin. a.

a. 0.), hielt Plinius (XI 17) fur eine Art Frflh-

lingstau und Baumsaft, nur Menekrates (bei Plin.

a. a. 0.) richtig fur Blfltenstaub; dass es haupt-
sachlich zur Nahrung der Brut dient, wusste
man nicht, sondern nur, dass es flberhaupt eine

Nahrung der B. sei (Ar. IX 40, 2), entweder zur

Arbeitszeit (Plin. a. a. 0.) oder, was richtiger,

wahrend des Winters (Plin. XI 35), besonders
bis zum Wintersolstitium (Plin. XI 42) ; sein Ge-
schmack sollte bitter sein (Plin. XI 17) oder etwa
die Sflssigkeit von Feigen haben (Ar. a. a. 0.).

Die B. tragen ihn mit den Beinen ein (Ar. V 22,

6. IX 40, 2). Obwohl Plinius seine Beschaffen-

heit giinzlich verkannte, so schildert er doch (XI

21) den Vorgang des Einsammelns richtig, indem
er sagt, dass die B. den Pollen (flos) mit ihren

borstigen Hinterbeinen eintrflgen, nachdem sie ihn

mit den vordern auf jene geschoben; falschlich

nimmt er aber an, dass sie ihn mit einem Schnabel,
d. h. den Kinnbacken, statt mit den Vorderbeinen
aus den Bluten, d. h. den Staubbeuteln heraus-

holten. Wasser holen sie mit dem Munde und in

Gestalt von Tropfen an den Haaren ihres Ko'rpers

herbei (Plin. XI 20), wenn sie die Brut zu er-

nahren haben (Ar. IX 40, 14).

Das Wachs der Waben, welches die B. be-

kanntlich an ihren Hinterringen ausschwitzen,
sollten sie von den Bluten (Ar. V 22, 4. Celsus
bei Col. IX 14, 20 und Philarg. g. IV 1. Plin.

XI 14), und zwar von fast alien (Plin. XI 18).

wenigstens von mehreren (Ar. IX 40, 22. Varr. IH
16, 24. 25) mit den Beinen (Ar. V 22, 6. IX 40,

2) fast auf dieselbe Weise (Ar. IX 40, 7) ein-

holen, wie es Plinius vom Bienenbrote angiebt.
Bei dem Stopfwachs

, x^gwois (Ar. V 22, 4 , von
xijqos), xoviotg (Ar. IX 40, 3; wohl mit xovtdco
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.bestreue mit Staub' zusammenhangend), melligo

(Plin. XI 14. XVI 28), unterschied man, wohl
weil es von verschiedenen Baumen herriihrte, die

schwarzliche, angeblich aus dem Wachs ausge-

schiedene /thvs am Flugloche und den moaoxrjQoe,

d. h. Pechwachs (Ar. a. a. 0. 5) oder drei sich fiber

einander lagernde Schichten, namlich die bittere

commosis, den pissoceros, eine Art weicheren

Wachses, und die dem Harze des Weinstocks und
der Pappel (vgl. Plin. XXIV 47) zur Befestigung

der Scheiben entnommene propolis (Plin. XI 16).

IIqojioXis wird auch, seiner Herleitung (vgl. Varr.

III 16, 23) entsprechend, das dem Wachs ahnliche,

an den Eingangen der StOcke gefundene Stopf-

wachs genannt (Diosc. II 106), offenbar weil es

zur Verengerung des Flugloches diente. Die B.

holen es von den Ausschwitzungen (Ar. V 22, 4)

oder Thranen (Ar. IX 40, 3. Antig. Ear. 52. Plin.

XI 14) gewisser Baume, d. h. ihren klebrigen

Knospen, oder den Thranen (dem Nektar?) des'

Narcissus (Verg. g. IV 160) oder pillenartigen Ge-

bilden, d. h. dem Bedeguar, der Eiche (Plin. XVI
28; vgl. Theophr. h. pi. Ill 7, 5). Vergil (georg.

IV 38) nennt auffalligerweise das Stopfwachs

eera, und Varro scheint zwar erithace mit cibus

d. h. Bienenbrot (vgl. Plin. XI 17) zu identiflcieren

(III 16, 24. 25), doch soli jene auch eine Art

Stopfwachs zur Verengerung des Fluglochs (a. a.

0. 8, vgl. Ar. IX 40, 5), aber trotzdem nicht mit

propolis identisch sein (a. a. 0. 23). Da die

:

Waben, wenn es notig ist, auch mit eigentlichem

Wachs verbunden werden kSnnen, so scheint auch

dieses egi&dxrj (Ps.-Ar. mir. ausc. 16) genannt

worden zu sein.

Das Leben der B. ist im Winter tief herab-

gestimmt, besonders an den kaltesten Tagen (Ar.

VIII 14). Vom 11. November bis zur Winter-

wende zehren sie von dem aufgespeicherten Honig
(Col. IX 14, 12), von da ab 40 (ebd. 17) oder

60 Tage lang (Col. a. a. 0. Plin. XI 43) ver-

zehren sie den Best (Col. a. a. 0.) oder bleiben

ohne Nahrung (Plin. a. a. 0.) und erhalten sich

durch ihre Buhe das Leben (Col. a. a. 0.); dann
findet sich auch in den Stocken keine Brut, we-

nigstens 40 Tage nach der Wende (Ar. IX 40,

14). Die Ruhe dauert also meist vom 11. Novem-
ber bis 21. Februar (Plin. XI 13. 43), ja sie bleiben

noch in den StOcken bis zum Friihlingsaequi-

noctium (Plin. a. a. 0. Ael. n. a. V 12), in Italien

bis zum 10. Mai (Plin. a. a. 0. 43; vgl. XVIII
253). Sie hungern am meisten, wenn sie am Ende
des Winters wieder erwachen (Ar. IX 40, 24).

Diese Zeitangaben sind so zu deuten, dass die B.

vom 21. Februar bis 10. Mai im allgemeinen nur
innerhalb des Stockes arbeiten und dann die

Schwannzeit beginnt. Doch findet jede gute Laune
des Winters in der Regsamkeit der B. und einiger

andern Insecten ihren Ausdruck, und schon im
Januar lockt in Griecbenland der Duft der Mandel-

bluten die B. zum Sammeln an (A. Mommsen
Zur Kunde des gr. Klimas 1870, 17). Daher ist

die Angabe unverstandlich, dass die B. durch den

Beginn ihrer Arbeit die Sommerwende anzeigen

sollen (Ps.-Ar. mir. ausc. 64). Vielmehr heisst es

denn auch. dass die B. bei milder Witterung den

Stock verlassen (Ar. IX 40, 15). Zuerst verfer-

tigen sie die Waben, darauf legen sie die Brut

hinein und dann erst tragen sie Honig als Nah-

rung ein (Ar. V 22, 3. Plin. XI 14; vgl. Col. IX
13, 11). Bei trockenem Wetter bereiten sie mehr
Honig, bei Regenwetter bringen sie mehr Brut

hervor (Ar. a. a. 0. Plin. a. a. 0. 58); wenn Mel-

tau fallt, giebt es weniger Brut (Ar. a. a. 0. und
IX 40, 26); bei jedem Ausfluge gehen sie nur

auf Blumen einerlei Art, z. B. von Veilchen zu

Veilchen (Ar. IX 40, 7), wodurch ihnen das Sor-

tieren und Unterbringen des Bliitenstaubes in ge-

sonderte Zellen mOglich gemacht wird; die Starke

eines Stockes kann man daran erkennen, dass das

Gerausch in ihm stark ist und die B. mit Leb-

haftigkeit ein- und ausfliegen, weil sie dann mit

der Aufziehung der Brut beschaftigt sind (Ar. a.

a, 0. 24). Mit einigem Grunde kann man sagen,

dass, wahrend die einen wachten, die andern

schliefen (Varr. Ill 16, 9; anders Verg. g. IV
190), wenn man an die B. denkt, die in der Nacht
durch Facheln mit ihren Flflgeln dem Honig das

Ubermass seiner wassrigen Bestandteile entziehen;

dagegen ist es wohl unerwiesen, dass die B. im
Freien auf dem Rucken liegend schlafen, um die

Flfigel vor dem Tau zu schfitzen (Plin. XI 19).

Eine irrige Vorstellung ist es jedenfalls auch, dass

des Morgens eine B. die anderen durch zwei- bis

dreimaliges Summen wecke (Ar. IX 40, 23. Plin.

XI 20) und eine B. durch Summen das Zeichen zum
Schlafen gebe (Ar. a. a. 0. Plin. XI 26. Io. Tzetz.

chil. IV 128). Auch die Ansicht, dass einige am
Flugloche Wache hielten (Ar. a. a. 0. 12 Antig.

Kar. 52. Verg. g. IV 165), sei es am Tage (Plin.

XI 20), sei es in der Nacht (Man. Phil. an.

propr. 30, 15f.), ist wohl irrig, da jede B. , die

sich zufallig am Flugloche beflndet, ankommende
Rauber abwehrt. tlberhaupt ist die Ansicht, dass

sowohl die Arbeiten innerhalb als ausserhalb des

Stockes standig an bestimmte B. verteilt seien

(Ar. IX 40, 23; vgl. ebd. 14. Plin. XI 20—22.
Ael. n. a. V 42. Ambros. hexaem. V 68. Io.

i Tzetz. chil. IV 118f. Man. Phil. a. a. 0. 6f.)

dahin zu berichtigen, dass die jungen B. im

Innern arbeiten, die alteren auf Beute ausfliegen.

Gerade das Gegenteil davon wird aber behauptet

(Ar. a. a. 0. 19. Antig. Kar. a. a. 0. Verg.

g. IV I77f. Plin. XI 21), ein Irrtum, welcher

davon herruhren mag, dass man die behaarteren

B. fur die alteren hielt (Ar. a. a. 0.), wahrend

das Umgekehrte der Fall ist. Zum Teil richtig

ist die Bemerkung, dass, wenn die Arbeits-B. zu-

i rflckkehren, andere die Burde in Empfang nehmen
(Verg. g. IV 167. Plin. a. a. 0.), wenn dies auch

falschlich die KiSnigin thun soli (Xen. oec. 7, 83).

Auf einer Verwechslung mit der Mortel-B., Chal-

cicodoma muraria, welche zum Bau ihres Nestes

Sandkornchen herbeitragt, scheint es zu beruhen,

wenn, zum Teil mit Bezug auf die kretensischen

B. (Plut. de soil. an. 10), gesagt wird, dass die

B. zum Schutz gegen starken Wind einen Stein

mit sich trflgen (Ar. a. a. 0. 21. Plin. XI 24.

) Ambros. de virginit. 106), wie ein Schiff durch

Ballast in seiner Lage erhalten werde (Verg. g.

IV 194. Ael. n. a. I 11. Man. Phil. 31f.).

Die Waben bauen sie von oben nach unten

(Ar. IX 40, 4. Plin. XI 22; vgl. Col. IX 15, 9),

doch so, dass zu beiden Seiten (Plin. a. a. 0.), da

sie nur wenig an den Seiten anhangen, und auf

dem Boden Gange frei bleiben , da die Waben
diesen nicht erreichen (Col. a. a. 0. 7). Wenn
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zwei Schwarme in einem Stooke sind, haben die
Waben auch zwei Richtungen (Col. a. a. 0. 6.

Plin. XI 23). An jeder Wabenwand beflnden
sich je zwei Schichten von Zellen, und die Zellen
sind wie bei den Doppelbechern (wenn die Waben
quer gegen das Flugloch gebaut sind) die einen
nach innen, die andern nach aussen gerichtet (Ar.
IX 40, 4; vgl. Basil. M. hom. VIII in hexaem. 4).
Die Zellen sind sechseckig (Ar. V 23, 1. Ovid,
met. XV 382. Ael. n. a. V 13), ein Zeichen ihrer 1
Kunstfertigkeit (Basil. M. a. a. 0. Ambros. hexaem.
V 68. Geop. XV 3, 10), der Zahl ihrer Pusse ent-
sprechend (Varr. Ill 16, 5. 24), weil sie mit diesen
geformt wiirden (Plin. a. a. 0. 29), wfihrend in
Wahrheit dies hauptsachlich durch die Kinnladen
geschieht. Zuerst bauen die Arbeits-B. Zellen fur
sich selbst (die Brut), dann die der Weisel und
die der Drohnen (d. h. die der Weisel zuletzt,
vgl. Plin. XI 26; falschlich vor alien andern
nach Io. Tzetz. chil. IV 121), die der Weisel nurS
dann

, wenn viel junge Brut vorhanden ist, und
die der Drohnen (angeblich) nur dann, wenn Uber-
fluss an Honig vorhanden ist (Ar. IX 40, 4) ; sie
sollen auch die Drohnenzellen , wenn Mangel an
Honig bevorsteht (ebd. 11), vernichten, doch ge-
schieht dies nicht mit den Zellen, sondern mit
der Brut und zwar auch der Arbeits-B. Die Zellen
der Arbeits-B. sind klein und die der Drohnen
kleiner als die der Weisel (ebd. 4), aber nicht,
wie Plinius (XI 26) sagt, die kleinsten. Die grossen £

(Sen. clem. 1 19, 2. Col. IX 14, 4. Plin. XI 29. Ael.
n. a. I 59. Pall. VI 10. VII 7, 9. Isid. or. XII
8, 3. Io. Tzetz. chil. IV 122. Man. Phil. 30, 73),
gewolbten (Plin. a. a. 0.), einer Zitze ahnlichen
(Pall. a. a. 0.) Zellen der Weisel befinden sich
am Rande (Ar. IX 40, 4. Cels. bei Col. IX 11, 5.

Col. IX 14, 4. Isid. a. a. 0. Geop. XV 2, 15;
vgl. Plin. XI 47) oder an der tiefsten Stelle der
Waben (Ar. V 21, 3. Plin. XI 29) oder mitten
unter den iibrigen Zellen (Ar. IX 40, 8. Sen. a. 4
a. 0. Pall. VII 7, 9) und haben eine senkrechte
Lage (Cels. a. a. 0.) ; sie werden in der Zahl von
6—7 (Ar. V 21, 8), jedenfalls in geringer Zahl
(Ar. gener. Ill 10; vgl. Plin. XI 51) und zwar
zuletzt angelegt (ebd.). Die mit Honig gefullten
Zellen werden mit einem Wachsdeckel verschlossen
(Col. IX 14, 4; vgl. Ar. IX 40, 4. 9). Die Be-
merkung, dass, wenn die Zellen mit Brut besetzt
seien, auf die gegeniiber liegende Seite Honig
komme (Ar. V 22, 6), ist sehr ungenau. 5

Dir Schwarmzeit fallt in Italien vom 10. Mai
bis zur Sonnenwende (Col. IX 14, 5), hauptsach-
lich in den Mai (Pall. VI 10). Die B. schwar-
men, wenn viele Junge herangewachsen sind (Varr.
Ill 16, 29) und sie Colonien aussenden wollen
(Plat, polit. 293 d. Xen. oec. 7. 34. Ael. n. a. V
13). Es giebt grosse Schwarme, wenn eine reiche
Olivenernte bevorsteht (Ar. V 22, 3). Ein Zeichen,
dass der Schwarm abgehen wird, ist es, wenn
einige Zeit (Varr. a. a. 0. Plin. XI 54) oder zwei i

(Col. IX 9, 4) bis drei Tage (Pall. VII 7, 5) vor
dem Aufbruch aus dem Innern des Stocks ein
tumultuarisches Gerausch vernehmbar wird und,
besonders am Abend, viele B., in Trauben zu-
sammengeballt, vor dem Flugloche lagern (Varr
a. a. 0.; vgl. Col. IX 9, 2. Pall. a. a. 0. 4). Auch
vernimmt man einige Tage vorher einen vereinzel-
ten und eigentiimlichen Laut (Ar. IX 40, 13), das

Tiiten der jungen Konigin in ihrer Zelle. Falsch-
lich wurde angenommen, dass die junge Konigin
mit dem Schwarm ausziehe (Xen. oec. 7, 34 Verg
g. IV 21. Col. IX 9, 2. 11, 1-3), nicht die alte.

Damit die B. sich nicht zu weit vom Stande ent-
fernten, wurden sie durch Erzgeklingel oder anderes
Gerausch zuruckgeschreckt (Col. IX 12, 2. 8, 10.
Pall. VH 7, 9) oder doch zuruckgehalten oder ge-
sammelt (Varr. Ill 16, 7. 31. Verg.g. IV 64. 151.

' Lucan. IX 288. Quint, decl. 13, 3. 9. Claudian.
de VI cons. Hon. 260; vgl. Ovid. fast, ni 742),
indem man annahm, dass sie daran Gefallen fan-
den (Ar. IX 40, 23. Plin. XI 68. Ael. V 13. Geop.
XV 3, 7. Man. Phil. 30, 44. 92), weshalb sie auch
Vogel der Musen genannt wurden (Varr. a. a. 0.
7). Der Zweig oder tiberhaupt der Gegenstand,
woran sich der Schwarm niederlassen sollte, wurde
besonders mit dem Saft der Citronenmelisse, Melissa
officinalis L., eingerieben (Varr. a. a. 0. 23 u 31
Verg. g. IV 63; vgl. Plin. XXI 82). Der Schwarm
lasst sich in Gestalt einer Traube nieder (Col. IX
9, 7. Pall. VII 7, 6; vgl. Hom. II. II 89. Verg. g.
IV 558. Plin. XI 55. Iuven. XIII 68). Wenn sich
der Schwarm in Form einer einzigen Traube an
einen Ast gehangt hat, so ist dies ein Zeichen,
dass nur ein Weisel oder mehrere, die sich ver-
tragen. sich unter ihm befindet (Col. Pall. aa. 00.)

;

wenn sich der Schwarm aber in zwei (Ar. IX 40,
13; vgl. Verg. g. IV 68) oder mehr Haufen (Col.

OPall. aa. 00.V niedergelassen hat, so geht die
kleinere Zahl zu der grosseren iiber, und, wenn
die Konigin nachfolgt, so toten die B. (d. h. die
andere Konigin) dieselbe (Ar. ebd.) oder der Warter
muss, nachdem er die Hand mit dem Saft der
Citronenmelisse eingerieben, mit dieser die Konigin
oder die Koniginnen, welche den Kampf veranlasst
haben, beseitigen (Col. Pall. aa. 00.; vgl. Verg.
g. IV 89). Denn damit nicht der ganze Bienen-
stand ausstirbt, muss man die jungen Schwarme

) einfangen, um die Zahl der StScke zu vermehren
(Col. IX 3, 4). Der bezeichnete Kampf ist hoch-
poetisch von Vergil (georg. IV 67—85) geschil-
dert; er wird leicht durch Bewerfen mit Staub
(Verg. a. a. 0. 87. Plin. XI 58) oder durch Rauch
(Plin. a. a. 0.) beschwichtigt. Die StOcke, in
welchen die Schwarme eingefangen werden sollten,
wurden mit dem erwahnten Safte oder andern Aro-
maten (Varr. in 16, 23. 31. Col. IX 8, 13. Plin.
XXI 149. Pall. V 6, 8; vgl. Geop. XV 2, 20.

)4, 2) parfumiert. Nachdem der Stock an den
Schwarm herangebracht war, wurde dieser durch
Bauch hineingetrieben (Varr. a. a. 0. 31) oder
mit den Handen oder einer Schopfkelle (Col. IX
12, 2) hinein gelegt. Falls die KSnigin dann
wieder mit dem Schwarm auszuziehen versuchte,
wurde .sie ihrer Flugel beraubt (Col. IX 10, 3
Pall. VII 7, 7; vgl. Verg. g. IV 106. Plin. XI
54) oder lhr die Spitzen derselben beschnitten oder
andere Mittel angewandt (Geop. XV 4, 1 3).

0 Mehr als ein Nachschwarm wurde nicht g'eduldet,
damit der Stock nicht seine Lebenskraft verliere
(Geop. a. a. 0. 9). Wenn die B. iiberhaupt nicht
schwarmen wollten. wurden zwei oder drei Stocks
vereinigt (Pall. ebd. 8). was naturlich nur dann
seinen Zweck erfullen konnte, wenn in den StOcken
noch ein Weisel vorhanden war oder herangezo-
gen werden konnte. Ein Stock sollte hfichstens
10 Jahre vorhalten (Ar. V 22, 8. Col. IX 3 3
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Plin. XI 69), wofiir naturlich bei richtiger Be-
handlung kein Grund vorliegt.

Krankheiten stellen sich bei den B. besonders
ein, wenn sie auf Pflanzen sammeln, die vom Mel-
tau befallen sind (Ar. JX 40, 20), oder infolge von
Hitze und Kalte (Varr. Ill 16, 37), oder wenn sie

beim Ausfluge von starkem Begen iiberrascht werden
(Varr. a. a. 0.), so dass ein grosser Teil umkommt
und der iiberlebende nicht mehr ausreicht, die

Waben mit Nahrung zu fiillen, weshalb dann die

leeren Zellen (oder vielmehr die Brut darin) ver-

fault (Col. IX 13, 11. 12). Die Krankheit sollte

angeblich von den Griechen yayi&aiva. (Col. a. a. 0.)
oder elaros (Plin. XI 64) genannt werden, una
der Zustand, bei dem keine Brut erzeugt werde,

blapsigonia (Plin. a. a. 0.). Der letztere sollte

entstehen, wenn die B. mehr auf die Tracht als

auf die Pflege der Brut bedacht seien, und ihm
dadurch abgeholfen werden, dass die B. durch
Verengerung der FluglOcher auszufliegen verhin-

dert wurden (Col. a. a. 0. 13. Pall. IV 15, 3).

Bei dieser und bei einer andern (angeblich) von
selbst entstehenden

,
pestartigen Krankheit (Ar.

IX 40, 20. Varr. in 16, 36. Col. IX 13, 7. Pall.

IV 15, 2; vgl. Verg. g. IV 25 If.) ist offenbar an
die gutartige Faulbrut zu denken, da zum Teil

als Mittel dagegen die Entfernung der fehler-

haften Waben (Hygin. bei Col. a. a. 0. 8) oder

das Ausschneiden der faulen Stellen in denselben

(Pall. a. a. 0.) empfohlen wird, wenn auch vom
Faulen der Brut nicht die Rede ist. Die Pest

(d. h. die ansteckende Faulbrut) sollte selten sein

(Col. a. a. 0. 1). Am haufigsten (Col. a. a. 0. 2)

tritt die Ruhr auf und zwar im Friihjahr (Varr.

III 16, 22. Col. a. a. 0.), wenn die B. die Blii-

ten des Kornelkirsch- (Menekrates bei Varr. a. a.

0. Plin. XXI 72) und Maulbeerbaumes (Varr. a.

a. 0.) besuchen oder sich von denen der Wolfs-
milch (Col. a. a. 0. Geop. XV 2, 12, vgl. 17)

oder der Ulme (Col. a. a. 0. Pall. IV 15, 1) zu
gierig nahren (vgl. Plin. XI 66). Die infolge

solcher Krankheiten gestorbenen B. sollten nach
der Meinung einiger, wenn sie im Winter an einem
trockenen Orte geborgen und im Friihjahr den
Sonnenstrahlen ausgesetzt wurden, wieder aufleben
(Varr. Ill 16, 37. 38. Hyginus bei Col. IX 13,

3. 4; vgl. Plin. XI 69). Endlich ist auch von
der BlOdigkeit der Augen die Rede (Geop. XV 2,

13). Wie alle Insecten (Ar. VD3 27. Ael. n. a.

IV 18) sterben auch die B., wenn man sie mit
01 betupft (Plin. XI 66. Sext. Emp. Pyrrh. inst.

I 55).

Die gefahrlichsten Feinde der B. sind
,
abge-

sehen von der Raub-B., die Wespen (Ar. IX 40,

16. Varr. Ill 16, 19. Plin. XI 61. Ael. n. a. I 58.

V 11. Geop. XV 2, 18. Man. Phil. an. propr. 31, 1),

Hornisse (Verg. g. IV 245. Col. IX 14, 10. Plin.

a. a. 0. Pall. IX 7), Meisen (Ar. a. a. 0. Ael. n. a.

I 58. Man. Phil. a. a. 0. 2), Schwalben (Verg. a.

a. 0. 15. kr. Plin. aa. 00. Ael. a. a. 0. und V 11.

Geop. XV 2, 18. Man. Phil. a. a. 0. 1), der Bienen-
wolf, Merops apiaster (Ar. a. a. 0. Verg. g. IV 14.

Philarg. z. d. St. Prob. Georg. IV 10. Ael. V 11.

Geop. a. 0. Man. Phil. a. a. 0. 3j, Wiedehopf (Man.
Phil. a. a. 0. 63), FrOsche (Ar. Plin. Ael. aa.

00.), Kroten (Ar. a. a. 0. 18. Ael. Man. Phil,

aa. 00.), Schlangen (Ael. I 58. Man. Phil. a. 0.),

Eidechsen (Verg. g. IV 13. Col. IX 7, 5. Ael. a. a.

0. Pall. I 37, 4. Geop. a. a. 0. Man. Phil. a. a.

0. 3), Sterneidechsen (Verg. g. IV 243. Col. a. a.

0.), Kellerasseln (Verg. Col. Pall. aa. 00.), Spin-

nen (Nic. ther. 735. Verg. g. IV 247. Plin. XI 65.

Pall. IV 15, 4. Geop. a. a. 0. 8. Man. Phil. a. a. 0.

2), Ameisen (Man. Phil. a. a. 0.), Kafer (Col.

a. a. 0.), eine Art Miicken (Plin. XI 61), Bienen-

lause (Geop. XV 2, 13). Als Insecten, die dem
Wachsbau gefahrlich sind, sind die Maden und
Motten von Tinea s. Galleria cereana s. mello-

mella, d. h. die sog. Rankmaden und Wachsmotten
(Ar. VIII 27. IX 40, 10. 20. Verg. g. IV 246.

Col. IX 7, 5. 14, 2. 8. Plin. XI 65. 66. Ael. I 58.

Pall. IV 15, 4. Man. Phil. a. a. 0. 2) zu nennen.
Unter den Saugetieren wird der Bar als honig-

lttstern genannt, welcher daher die Bienenstocke
uberfalle (Ar. Vni 5, 8. Solin. 26, 7; vgl. Plin.

VIII 129. X 199).

Den hOheren Eigenschaften der B. gab man
vielfach eine symbolische Bedeutung mit Bezug
auf den Menschen. Sie leben gesellig (Ar. IX
40, 1. Porphyr. de abst. Ill 11) wie der Mensch
(Cic. off. I 157. Varr. Ill 16, 4), haben eine

Staatsverfassung (Varr. a. a. 0. 6. Verg. g. IV
158. Plin. XI 11. Geop. XV 3, 2; vgl. Plotin.

enn. Ill 4, 2 p. 284 ed. V. Io. Tzetz. chil. IV
110), einen eigenen Herd (Verg. a. a. 0.) und ge-

meinsamen Besitz (Verg. a. a. 0. Basil. M. hom.
VIII in hexaem. 4. Ambros. hexaem. V 67) und
vollkommene Freiheit (Ambr. a. a. 0. 68), sind

eintrachtig bei der Arbeit (Sen. ep. 121, 22) und
gerecht (Porphyr. a. a. 0.); ihr Oberhanpt ist die

Konigin (vgl. o.). Sie sind sehr reinliche Tiere

(Ar. IX 40, 18. Varr. ni 16, 6. Plin. XI 25. Geop.
XV 3, 4), weshalb sie ihren Unrat nur ausserhalb

des Stocks von sich geben (Ar. a. a. 0. 18. 22.

Ant. Kar. 52) oder in eine einzige Wabe (?) ent-

leeren (Ar. a. a. 0. 22. Plin. a. a. 0.) und alle

Toten hinausschaffen (Ar. IX 40, 12. 18. Ant. Kar.

a. a. 0. Verg. g. IV 256. Col. IX 13, 7. Plin. XI
63. Ael. n. a. V 49. Pall. IV 15, 2. Io. Tzetz.

chil. IV 129. Man. Phil. an. propr. 30, 13). Sie

hassen und greifen die Menschen an, welche vom
Liebesgenuss kommen (Col. IX 14, 3. Plut. coniug.

praec. 44. Ael. n. a. V 11. Pall. I 37, 4. IV 15, 4.

Geop. XV 2, 19; vgl. Plin. XI 44). Die B. setzen

sich auf keinen verwesenden Stoff (Ar. IV 8, 16.

VIII 11. Man. Phil. a. a. 0. 38; anders Lib. Iudic.

14, 8. Artemid. oneirocr. II 22). meiden alles Fleisch

(Ar. IX 40, 14. Varr. Ill 16, 6. Plin. XI 72. Ael.

n. a. V 11), angeblich selbst die Bohne, eine Vor-
stellung, welche auf der Bedeutung der Bohne als

Symbol ungehinderter Fortpflanzung beruhen sollte

(Porphyr. antr. nymph. 19), aber wohl auf die Sitte

der Pythagoreer, sich der Bohnen zu enthalten,

zuriickzufuhren ist. Dass ihr Fleiss vielfach be-

wundert wurde, liegt nahe. Ferner wird ihre

Massigkeit (Plin. XI 67. Porphyr. a. a. 0. Geop.
XV 3, 4), Sittsamkeit (Ael. a. a. 0.), Keuschheit
(Ambros. hexaem. V 67), aber auch ihre Tapfer-

keit geriihmt (Ar. IX 40, 16. Varr. Ill 16, 7.

Ael. a. a. 0. Geop. a. a. 0. 5. Man. Phil. 30, 39),

weshalb sie heftige Kampfe unter sich (Varr. a.

a. 0. 9. Col. IX 9, 5), besonders bei Mangel an
Honig um den Besitz desselben (Hom. II. XII 167.

Ar. IX 40, 11. 12. 16. Plin. XI 58), gegen die

Wespen (Ar. a. a. 0. 16) und alles Lebendige.
was sie in ihrem Stocke beunruhigt (Hom. II. XII
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167. Ar. a. a. 0. 16. Varr. a. a. 0. 7) fiihren. Sie

sind kunstfertig und mit Verstand begabt (Varr.

a. a. 0. 3. Sen. ep. 121, 22. Plin. XI 12. Ael. n. a.

V 13, vgl. I 59) , weise (Plut. de amor. prol. 2.

Lukian. Alkyon. 7. Nonn. Dionys. V 227. Basil.

M. homiL VIII in hexaem. 4; epist. cl. I 8, 12.

Geop. a. a. 0. 1. Eustath. op. XXV 11. Man. Phil.

30, 37) und sollten das Wetter vorauswissen

(Theophr. de sign. temp. 46. Arat. progn. 296.

Ar. IX 40, 25; de mir. ausc. 64. Verg. g. IV 191. K
Plin. XI 20. XVIII 364. Ael. n. a. I 11. V 13.

Ambros. hex. V 68. Man. Phil. 30, 20f.). Sie gal-

ten als ein Sinnhild der Unschuld, wie sie in der

Natur herrsche (Eur. Hipp. 77), und des Priedens

(Anth. Pal. VI 236), der Tugenden einer Ehegattin

(Simonid. Amorg. frg. 6, 83), schienen etwas Heili-

ges (Plat. Ion 534 b. Man. Phil. a. a. 0.) oder gar

Gottliches (Ar. gener. Ill 10. Verg. g. IV 219. Pe-

tron. 56. Geop. a. a. 0.) an sich zu haben. Daher

wurden der Mond als Vorsteher der Zeugung (Por- 2

phyr. antr. nymph. 18) und gerechte und fromme

Seelen B. genannt (Porphyr. a. a. 0. 18. 19; vgl.

Schol. Eurip. Hipp. 77) und gute Christen mit

ihnen verglichen (Eust. op. XVII 1. 2). Da der

Mond der Gipfelpunkt des Sternbildes des Stieres

ist, sagt Porphyrios (a. a. 0. 18), so werden die

B. povyeveig genannt, d. h. aus dem Cadaver des

Stieres geborene (s. De Gubernatis D. Tiere i.

d. indog. Mythol., iibers. v. Hartmann, 1874 II 507).

In Agypten wurde das Bild der B. als Hieroglyphe 3

fur den KOnig gebraucht (Amm. Marc. XVII 4, 11).

Wegen ihrer hohen geistigen Eigenschaften und

wegen der Sussigkeit des von ihnen producierten

Honigs wurden die B. in Beziehnng zu den Musen

gebracht (Aristoph. eccl. 974. Meleager Anth. Pal.

V 140, 1. Athen. XIV 633 a) ; sie wurden wegen

ihres Wohlgefallens an Erzgeklingel und rhyth-

mischem Klatschen Vogel der Musen genannt (Varr.

IH 16, 7) und erhielten das Epitheton pierisch

(Christod. Theb. Anth. Pal. II 110. 342). Daher 4

wurden auch Dichter, Redner, Philosophen u. s. w.

mit den B. in Beziehung gebracht. So wurden

B. genannt Sophokles (nach Hesych. Miles. PHG
IV 175; vgl. Biogr. gr. ed. Westerm. p. 132. Schol.

Oed. Col. 17; Ai. 1199. Schol. Arist. vesp. 462.

Suid. s. 2o<poxkrjs), Xenophon (nach Suid. s. v.

Eustath. Od. XI 299. Theod. Metoch. misc. p. 149

M. et K.
;
vgl. Hiraer. or. VIII 6). Oder sie wur-

den mit ihnen verglichen, so Dichter tiberhaupt

(Plat. Ion 534 b), oder einzelne von sich selbsU

(Pind. frg. 117, vgl. Etym. M. 577, 19. Lucr. Ill

11. Hor. c. IV 2, 27. Claudian. 1. Ser. 9) oder von

andern, so Sappho (von Christod. Anth. Pal. II 69),

Erinna (von Leonidas ebd. VII 13, 1 und Chri-

stod. ebd. H 110; vgl. ebd. VII 12, 1. IX 190, 1),

Phrynichos (von Aristoph. av. 750), Xenophon

(von Christod. Anth. Pal. II 392), Iulius Florus

(von Horat. ep. I 3, 21), Oreibasios (Anonym.

Anth. Pal. app. XVI 274), Prokopios (von Mege-

thios in ep. Proc. 49). ein pergamenischer Ge-

(

sandter (von Agathias Anthol. Pal. app. XVI 36).

Wir finden das Bild der an den Lippen des Home-

ros (Christod. Anth. Pal. II 342) und des jungen

Platon (Cic. div. I 78. II 66. Val. Max. I 6 extr

4. Plin. XI 55. Ael. v. h. X 21. XII 45. Olympiod.

vit. Plat, init.) spielenden oder arbeitenden B.

auch auf Vergilius (Phoc. vit. Verg. 53f.) und

Lucanus (in einer vita Lucani in Suet, reliq. ed.

Reifferscheid p. 76f.) ubertragen. B. sollen auf

den Lippen des jungen Pindaros Waben (Paus.

IX 23, 2. Christod. Anth. Pal. II 386) oder Honig

(Eustath. op. X 27. 30) bereitet oder ihn damit

ernahrt haben (Dio Chrysost. or. 64, 23. Ael. v.

h. XII 45. Philostr. im. II 12, 2); sie traufeln

Honig in den Mund des Sophokles (Philostr. Iun.

im. 14, 1; vgl. ebd. 2) und in den des jungen

Ambrosius (Paulini vit. Ambr. 3), oder auf das

tGrab des Sophokles (Euryc. Anth. Pal. VII 36)

und tragen Biaten(staub) in den Mund des Menan-

dros (Anon. ebd. IX 187) oder dereu Saft in den

eines Hirten (Theocr. VII 80f.). Weil die B. ein

sehr reinliches Tier ist, wurden die Priesterinnen

von den Dichtern B. genannt (Etym. M. 577, 40,

vgl. Pind. frg. 123), so die der Artemis (fteha-

oQvdpoil Arist. ran. 1273), der Demeter (Kallim.

hymn. App. 110. Porphyr. antr. nymph. 18. Hesych.

s. v. Schol. Theocr. XV 94), und nach Melissa, der

) Pflegerin des Zeus und ersten Priesterin der Mater

Magna, die Priesterinnen derselben Melissae (Di-

dymos bei Lact. inst. div. I 22; vgl. Hesych. s.

nr)XQ07i6Xovs); die Pythia wurde fiekiaoa Askrpk

genannt (Pind. Pyth. IV 60. Schol. Eurip. Hippol.

72). Der Schmerz, welchen der Bienenstich ver-

ursacht, wurde mit dem Liebesschmerz verglichen

(Theocr. ep. 19. Ps.-Anacr. 36. Argentar. Anth.

Pal. V 32, 4. Meleager ebd. 163. Strat. ebd. XII

249, 6; vgl. Achill. Tat. II 7); er erinnert daran,

3 dass Suss und Sauer gepaart sind (Patron. 56) und

keine Rose ohne Stacheln ist (Claudian. Fescenn.

108). Ein Bienenschwarm gait als ein Zeichen,

dass Premde heraunahten (Verg. Aen. VII 64f.);

daher sollen die Musen in Gestalt von B. die

Athener, als sie sich in Ionien ansiedelten, be-

gleitet haben (Philostr. im. II 8, 5. Himer. or.

10, 1. 28, 7); ein Bienenschwarm soil dem loner

Timesias den Weg zur Anlegung einer Colonie

(Plut. de amic. mult. 7^ und den Boiotiern den

0 Weg zum Orakel des Trophonios gewiesen haben

(Paus. IX 40, 2); ein Sprichwort lautete asigtjv

fihv tptkov ay/ekkei, l-uvov 8i ftehooa (Phot. s. aei-

grjv). Meist sah man das Erscheinen eines Bienen-

schwarms fur ein bedrohliches Prodigium an (Cic.

de har. resp. 25. Liv. XXI 46, 2. XXIV 10, 11.

XXVII 23. 3. Val. Max. I 6, 13. Lucan. VII 161.

Plin. XI 55. Plut. Dion 24 ; Brut. 39. 48. Tac.

ann. XII 64. Sil. It. VIII 635. Plor. II 6, 14.

Appian. b. c. II 68. IV 134. Cass. Dio XLI 61.

0 XLII 26. XLVII 2. 40. LIV 33. LVI 24. LX 35.

LXXIV 6. LXXVIH 25. Amm. Marc. XVIII 3, 1.

Iul. Obseq. passim. Claudian. bell. Get. 241), selten

war er ein giinstiges Zeichen (Cic. div. I 73. Plin.

VIII 158. Iustin. XXHI 4, 7. Hist. Aug. Anton.

Pius 3; vgl. auch Artemid. oneirocr. II 22. Achmet.

oneirocr. 284}.

Verschiedene Mythen brachten die B. mit den

Gottern in Beziehung. Die Demeter sollte diese

aus dem Leibe einer als Martyrerin gestorbenen

10 Frau haben hervorgehen lassen (Serv. Aen. I 430).

Die rinderentsprossenen B. brachten der Demeter

Waben als Opfer dar (Nic. al. 450) oder ahmten

ihr bei der Bereitung des Honigs und Wachses

nach (Eutecn. z. d. St.), wobei der Schauplatz ihrer

Entstehung entweder der Hymettos (Schol. z. d.

St.) oder Nemea (Eutecn.) sein sollte. Den jungen

Zeus nahrten auf Kreta B. (Verg. g. IV 152.

Boios bei Antonin. Lib. 19) oder Nymphen, die
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TCchter des Kenigs Melisseus, Adrasteia undlde
(Apollod. bibl. I 1, 6) oder Amaltheia und Me-
lissa (Didymos bei Lact. inst. div. I 22; vgl.

Hyg. fab. 139 p. 17 ed. Schm.), oder B., welche

von den phryxonischen Nymphen erzogen waren
(Euhemeros oder Eumelos bei Col. IX 2, 3), mit
Honig (Kallim. Iov. I 49), woher die Tochter des

Melisseus als Ammen des Zeus dodonische Nymphen
(Hyg. fab. 182 p. 35, 15 ed. Schm.) und Zeus

selbst MekiooaTog (Hesych. s. v.
;

vgl. u. die Ale-

xanderdrachmen) genannt wurden. Ein Sohn des

Zeus erhielt den Namen Mekasvg , weil er als

Kind von B. ernahrt war, und griindete spater

die Stadt Msktirj in Thessalien (Nikandros bei

Antonin. Lib. 13). Die Nymphe Makris sollte den

kleinen Dionysos mit Honig genahrt haben (Apol-

lon. Rh. Arg. IV 1136), Nymphen werden auch

als Pflegerinnen der B. bezeichnet (Opp. cyn. IV
275. Dionys. Perieg. 327. Avien. descr. orb. 468).

Die Wassernymphen hatten die B. zu ihrem Symbol
(Porphyr. antr. nymph. 17), und alle Nymphen
nannte manB. (Hesych. s. oQods^viadeg; besonders

die tpvxai nach Porphyr. a. a. 0. 18); eine der-

selben, wiederum Melissa mit Namen, sollte in der

Peloponnes zuerst die Waben der B. gekostet,

diese fieliaoai benannt und behutet haben (Mnas.

Patr. beim Schol. Pind. Pyth. IV 104) oder Zeus

diese Melissa in eine B. verwandelt haben (Col.

IX 2, 3). Von den BqToai genannten Nymphen
sollte auch Aristaios die Bienenzucht gelernt haben
(Herakleid. Pont. IX 2, PHG II 214. Etym. M.

213, 55; vgl. DM. IV 81); nach einer Nymphe,
die den Liber genahrt, sollte dieser den Namen Bri-

saeus erhalten haben, weil er von einigen fur den

Erfinder der Bienenzucht gehalten wurde (Cornut.

ad Pers. sat. I 75). Dem Aristaios wurde auch

sonst die Erfindung der Bienenzucht zugeschrieben

(Apollon. Rh. IV 1132. Iustin. XIII 7, 10. Oppian.

cyn. IV 272. Nonn. Dionys. V 227. 242; vgl. Verg.

g. IV 283f. Serv. g. I 14, von Diodoros V 65 den

Kureten auf Kreta); ja diese sollten unter ihm in

Thessalien entstanden sein, wahrend Euhemeros
sie auf der Insel Keos, Euthronios (Euphronios?)

zur Zeit des Erechtheus auf dem Hymettos und
Nikandros zur Zeit des Kronos auf Kreta sie ent-

standen sein liessen (bei Col. IX 2, 4). Dem
Apollon sollten B. den spater von ihm zu den

Hvperboreern versetzten Tempel erbaut haben
(Paus. X 5, 9; vgl. Philostr. vit. Ap. VI 10, 4.

11, 14). Einmal wird auch von B. des Hermes
gesprochen (Eustath. op. XXV 11). Unter den
Emblemen der Statuen der ephesischen Artemis
ist auch die B. charakeristisch (Baumeister
Denkm. d. klass. Altert. I 131), welche auf ephe-

sischen Miinzen als standiges Symbol auftritt

(s. o. Bd. II S. 1434). Dass aber der Name
Mvhxxa, welcher der babylonischen Aphrodite

zukommt (Bd. I S. 2763) und wohl auf ein baby-
lonisches Belit zuruckzufuhren ist (H. Lewy Die

semit. Premdw. im Griech.
, 1895, 45) , auch als

Beiname der ephesischen Artemis gebraucht sei

und daher ihre Priesterinnen pelirxai genannt
seien, wie 0. Keller (Lat. Volksetvmologie, 1891,

188. 222. 229) annimmt, ist nicht erwiesen.

Von Miinzen findet sich (Imh oof- Blum er

und 0. Keller Tier- und PflanzenbiUler auf Miin-

zen und Gemmen des klass. Altert., Leipz. 1889,

Taf. VII 15—23) das Bild der B. auf einer Bronze-
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miinze von Melitaia in Thessalien als Anspielung

auf den Namen der Stadt, Drachme von Elyros

auf Kreta, Bronzemiinze von Iulis auf Keos, Silber-

munze von Ephesos, drei Tetradrachmen und einer

Drachme von Ephesos, einer Alexanderdrachme

(mit einer vor Zeus Aetophoros sitzenden B.) und
andern Miinzen (a. a. 0. S. 46). Ebenso auf Gem-
men (Taf. XXIII 17. 39—41. 48. 49) und Pasten

(Taf. XXV 21. 22). Ein eine Flfigelfrau mit B.-

Leib nach Art eines Idols darstellendes Gold-

plattchen hat man auf Rhodos (Abb. in Archaeol.

Zeit. XXVII 1869, 111) und ein goldenes Medall-

ion mit zwei B. auf Melos gefunden (Ohnefalsch-
Richter Kypros u. s. w., 1893, 431).

Ein Sprichwort pyre piXi fifae (iskiooas, dem
deutschen ,Wer Honig lecken will, darf die Bienen

-

stiche nicht scheuen' entsprechend, riihrt von der

Sappho (frg. 113) her, ein anderes ovog iv pa-

Uooaig (Krates bei Phot. 337, 10 und Diogen. VH
32) geht auf den, der sich unbedacht einer Ge-

fahr aussetzt.

Magerstedt D. Bienenzucht der VClker d.

Altert., Sondcrsh. 1851 ; D. Bienenz. u. d. Bienen-

pflanzen d. Rom., Sondersh. 1863. Glock D. Sym-
bolik d. B., Heidelb. 1891. Robert-Tornow De
apium mellisque apud veteres significatione et

symbolica et mythologica, Berol. 1893. [Olck.]

Bieneches (Birjvexng), achter Kfinig der ersten

agyptischen Dynastie, Manethos nach African, bei

Synkell. p. 53 C (= Ov^Uv^g Euseb. ebd. 55 A,

Vibesthes Euseb. chron. p. 94), FHG II 539f.

Lepsius Konigsbuch, Quellentafel 5. Der hiero-

glyphische Name des entsprechenden KOnigs Kbhw
zeigt keine Ahnlichkeit damit. [Sethe.]

Bienenzucht. Die wild lebenden Bienen wahl-

ten zu ihrer Wohnung vor allem hohle Eichen-

stamme (Hesiod. op. 232, bei Theophr. h. pi. Ill

7, 5 und in Phot. bibl. 529 b. Theophr. frg. 190.

Nic. al. 448f. und Ps.-Phocylid. beim Schol. z. d.

St. = Bergk Poet. lyr. gr. II 173. Aesop. 288 H.
Oppian. cyn. IV 272. Verg. georg. II 452 ; eel. 7, 13.

Hor. cpod. 16, 47. Tibull. I 3, 45. Ovid. met.

I 112; am. Ill 8, 40. Phaedr. Ill 13, 1. Clau-

dian. r. Pros. H 109; vgl. Verg. georg. IV 44. Hor.

c. II 19, 11. Sil. Ital. II 219) oder hohle Ulmen
(Ovid. fast. Ill 747) und Buchen (Claudian. a. a.

0. 125). Auch nachdem die kiinstliche B. zu-

folge der Sage von Aristaios eingefuhrt war, brach-

ten einzelne Bienenzuchter ihre Schwarme in

ausgefaulten Stammen unter (Schol. Nic. a. a. 0.).

Nach der Ilias (II 87. XII 167) nisten die Bienen

in Felsenhohlungen, doch den steinernen Kriigen

in einer NymphenhOhle auf Ithaka, in denen

Bienen ihren Honigbau hatten (Od. XIII 103),

mussen, wie den steinernen Webstuhlen wirkliche

Webstiihle, ebenfalls schon in der Wirklichkeit

solche Gefasse gegeniiber gestanden haben, welche

von Menschenhand verfertigt waren (anders Her-
mann-Blumner Gr. Privataltert. 3 120, 1) und

in der That wohl den bezeichneten Dienst leisten

konnten (Porphyr. antr. nymph. 17). Den Be-

ginn der B. kennzeichnet naturlich der kiinstliche

Bienenstock, meist ai/t/ikog (vgl. Schol. Aristoph.

vesp. 241. Hesych. s. v.; zuerst bei Hesiod. theog.

598), auch opijvog (Hesiod. theog. 594. Hesych. s. v.

Arist. an. V 22, 4. 6. IX 40, 15), was sonst auch

den Schwarm bezeichnen kann, xvyikr] (Plut. de

exil. 6), xvyihov (Ar. IX 40, 24), vqov bei den
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Kretern (nach Hesych. s. v.), yavXoe (Antiphi-
los Anthol. Pal. IX 404, 5), fieUoouov (Schol.
Nic. al. 547), alms (Varr. Ill 16, 15. Col. IX
2, 1. IX 6. 14, 7. 15, 11. Plin. XI 22. 23. 69.
XXI 80. 82 u. a.), alveus (Tib. II 1, 49. Col. IX
3, 1. 5, 3 u. a.), alvarium (Cic. frg. bei Charis.
107, 2. Verg. georg. IV 34. Col. IX 6, 1 u. a.), al-
vearmm (Corp. gloss, lat. II 15, 42. 431 39
III 262, 11), aheare (Col. IX 11, 1. Corp. gloss.
L. Ill 262, 12). Piir wilde Bienen benutzte man
als Stock das abgesagte Stiick eines hohlen Stam-
mes oder Astes, mit dem jene eingefangen waren
(Col. IX 8, 11). Das beste Material fur kiinst-
liche StOcke lieferte die Binde der Korkeiche (Varr
III 16, 15. 16. Col. IX 6, 1. Plin. XXI 80. Pall
I 88, 1; vgl. Verg. g. IV 33), weil diese den
meisten Schutz gegen Hitze und Kalte gewahrte,
nachstdem die Rnten des Steckenkrauts (Col. Plin.
Pall. aa. 00.

;
vgl. Varr. a. a. O.), weniger gutes

Weidenruten (Varr. Col. Plin. Pall. aa. 00 • y*1 \

Verg. g. IV 34. Ovid. rem. am. 186) oder hohle
Baumstamme oder Bretter (Varr. Col. Plin. Pall,
aa. 00.); Florentine (Geop. XV 2, 17) empfahl
als die besten StOcke die aus Brettern von Bot-
buchen-, -Peigen-, Pinien- und Eichenholz herge-
stellten; die schlechtesten -waren die thOnernen,
weil sie dem Bindringen der Temperatur den ge-
ringsten Widerstand leisten (Varr. a. a. 0. 15. 16.
Col. a. a. 0. 2. Pall. a. a. 0.): die aus Einder-
mist hergestellten waren zu fetiergefiihrlich und 8
die aus Ziegelsteinen hergestellten weniger brauch-
bar, weil nicht transportabel (Cels. bei Col. a. a. 0.).
Alle Eitzen und Lflcher der StOcke mussten im
November mit Kuhmist verstrichen werden (Col
IX 14, 14. Pall. XII 8, 2; vgl. Varr. a. a, 0. 15.
Plin. XXI 80. Geop. XV 2, 7). Die Fluglocher
sollten in der Mitte des Stockes neben einander
liegen und mOglichst klein sein (Varr. a. a. 0. 16),
damit keine schadlichen Tiere (Col. IX 7, 5 Pall
I 38, 3) und Kalte (Col. a. a. 0.) und Hitze (Verg! 4
g. IV 35. 36. Pall. I 38. 2) weniger eindringen
konnten; es sollten deren zwei bis drei vorhanden
sein, damit die Bienen auflauernden Peinden besser
ausweichen konnten (Col. a, a. 0. 6. Pall. a. a. 0.).
Wenn auch die Form der StOcke mit der von
Kriigen (Horn. Od. XIII 103) oder, wie es scheint,
von Eimern, yavlot (Antiphilos Anth. Pal. IX
404, 6) verglichen wird, so scheinen doch die
Alten meist Lagerstficke im Sinne gehabt zu haben.
Besonders die Bemerkung des Plinius (XI 24; vgl. 5(
die unklare Stelle bei Ar. IX 40, 4 nnd Schnei-
der zu Col. IX 15, II, der sich auch fur diese
Auffassung erklart), dass die ersten drei Waben
leer blieben, damit nicht Eauber angelockt wtir-
den, die hintersten aber am meisten mit Honig
angefflllt und daher die Stocke von hinten ge-
zeidelt wurden, setzt LagerstOcke mit warmem,
d. h. Querbau, voraus; denn bei stehenden StOcken
flndet sich der meiste Honig im obern Teile. Varro
(III 16, 15) sagt, dass die quadratisch geformten 6(
StCcke ca. 3 Puss lang nnd 1 Fuss breit (also auch
1 Fuss hoch) seien, dass sie hinten {ad extremam
sc. alvum = operculum a tergo bei Plin. XXI 80)
bedeckelt wurden, damit man von hier aus zeideln
konne (§ 16), dass sie in der Mitte am engsten
gemacht wurden, damit sie sich mehr der Ge-
stalt der Bauche naherten, und dass sie, wenn
der Schwann zu klein sei, verengert wurden (15).

Damit stimmt, wenn Plinius (a. a. 0.) sagt, dass
der Deckel hinten verschiebbar sein rmisse, damit
er in das Innere vorgeschoben werden kCnne, wenn
der Stock zu gross sei. Die Bemerkung des letz-
teren (XI 22), dass die Bienen ihren Bau von der
eoneameratio, d. h. von der Wfllbung des Stockes
herab begannen, passt auf einen walzenffirmigen
Lagerstock, den auch Hesiodos (theog. 594. 598)
im Auge gehabt haben kann. Denn die StOcke

10 waren bald rund, bald langlich (Col. IX 15, 8.
Plin. XI 23, wo oblongi statt obliqui zu lesen
ist), bald quadratisch (Col. a. a. 0.). Auf einen
Querbau in LagerstOcken lasst die Behauptung
schliessen, dass gute Bienen nur solche Waben
bauten, die einerlei Art von Zellen, entweder nur
Honig- oder nur Brut- oder nur Drohnenzellen ent-
hielten (Ar. IX 40, 9), wenn es auch Ofters vor-
korame, dass sich in derselben Wabe Brut, Honig
und Drohnen fanden (ebd. 8). Columella ver-

!0 langt, dass der vordere Teil des Stocks niedriger
gehalten werde als der hintere, damit kein Eegen
eindringe, und, wenn dies doch geschehe, das
Wasser wieder durch das Flugloch hinausfliesse
(IX 7, 4); beim Zeideln sollten die StOcke von
hinten berauchert werden, so dass die Bienen sich
in den vordern Teil der Wohnung, zum Teil zum
Flugloche hinausbegaben (15, 5); die StOcke.
welche am Flugloche Querbau hatten, umgedreht
werden, so dass der hintere Teil zum Eingange

0 diene; so wurden beim nachsten Schnitt besonders
die alten Waben herausgenommen und das Wachs
werde erneuert werden; feststehende StOcke seien
abwechselnd von hinten und von vorne zu zeideln
(ebd. 11). Nach Florentinus (Geop. XV 2, 7)
sollte die Breite eine, die Lange 2 Ellen (zu
0,462 m.) betragen. Das Bild eines Bienenstockes
ist uns auf einem Belief des vaticanischen Museums
(Galleria lapidaria incert. II) erhalten (abgebild.
und bespr. von Hfilsen Ein Monument des vat.

OMus., Gross-Lichterfelde 18871; wir sehen darauf
im Querschnitt zwei walzenformige Korper mit
polygonalen oder rundlichen Figuren, welche die
Waben mit ihren hexagonalen Zellen darstellen;
ein dariiber schwebendes Flugelwesen ist eine
Biene; der aufsteigende Eauch lasst auf die Vor-
nahme der Zeidelung schliessen. Ein anderes
Beliefbild, einen Korb moderner Form darstellend,
findet sich in Boissards Antiquitates torn. VI
tab. 60. Frankf. 1597, und ist in die neuesten

) Bildwerke als Beispiel eines antiken Stockes auf-
genommen. Der angebliche Bienenkorb stent bei
Boissard neben einer weiblichen Statue, deren
Piedestal die Inschrift ANNONA • A VG VSTI
CERES (vgl. CIL VI 3124*) tragt; doch ist diese
eine Falschung Boissards selbst oder doch ein
Machwerk des 16. Jhdts. (Hirtsen a. a. 0. 10).
Ebenso bedenklich steht es urn die Bedeutung eines
bronzenen Gerates im Neapolitaner Museum, in
der Abteilung der Terracotten. Es ist ein etwa
Imeterhohes, bauchiges Gefass mit abnehmbarem
Deckel, im Innem in 5 Stockwerke geteilt, die
nach aussen hin jedes ca. 20 kleine Lecher haben

:

doch das Material und die grosse Zahl der LOcher
lassen mit Bestimmtheit annehmen, dass dieses
Gerat mit derB.nichts zuthun hat (Hills en a. 0.).

Bei der Wahl des Bienenstandes {ftelnrovQ-
yuov Aesop. 289 H; fiehoomv oder /leXirrmv Varr.
ITI 16, 12, vgl. Gell. II 20, 9. Col. VIII 1, 4.
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Geop. XV 2, 37 u. sonst; iinlixQorpuov Varr. a.

a. 0.; fiehooaTov Corp. gloss, lat. Ill 357, 64;
alvarium Varr. Ill 2, 11. 3, 5. 12, 2. 16, 10.

11. 15. Plin. XII 98. XXI 70. 80; alvare CIL
II 2242, was auch den Bienenstock bezeichnen
lann; apiarium Col. VIII 1, 4. IX 3, 4. 5, 2.

7, 1. 4. 12, 4. Plin. XVIII 338. Gell. II 20, 8;
mellarium Varr. ni 16, 12, vgl. 3. Gell. a.

a. 0. 9) bevorzugte man einen nach Siidosten

gelegenen Ort (Varr. a. a. 0. 12. Col. IX 5, 1.

!

7, 5. Plin. XVIII 338. XXI 80. Geop. XV 2, 1),

der im Sommer kiihl nnd im Winter warm war
{Arist. h. a. IX 40, 20. Varr. Geop. aa. 00.), der
•den Stiirmen nicht ausgesetzt war , wohin kein
Vieh, keine Eidechsen noch Vogel gelangten (Verg.

g. IV 9f. ; vgl. Col IX 4, 1. PalL I 37, 1. 4),

der auch mOglichst fern vom Gerausch der Men-
schen lag (Col. IX 5, 1. Geop. XV 2, 9). Einen
solchen boten besonders FelsenhOhlen (Alciphr. ep.

III 23), Wildgehege (Varr. Ill 12, 2), die Dach-

!

vorsprunge (Varr. Ill 3, 5. 16, 16) oder Mauer-
lOcher des Landhauses, Saulenhallen, Garten (Col.

IX.pr. 2. Pall. I 37, 1) oder Thalgninde, welche
zugleich den Vorteil gewahrten, dass die Bienen
leichter mit ihrer Last heimkehren konnten (Col.

IX 5, 1. 2). Doch durfte die Stelle von keinem
Echo getroffen werden (Varr. in 16, 12. Verg. g.

IV 50. Col. a. a. 0. 6. Plin. XI 65. Pall. a. a.

O. 5). Von Nebeln freie Luft (Plin. a. a. 0.), klares

(Ar. Vffl 11. Varr. a. a. 0. 27. Verg. g. IV 18.

:

Geop. XV 2, 2—4), fliessendes (Ar. IX 40, 21.

Col. IX 5, 5), aber seichtes Wasser (Varr. a. a. 0.)

waren den Bienen zutraglich. Wo das letztere

fehlte, musste es kiinstlich zugeleitet (Varr. Col.

aa. 00.) oder aus Brunnen in seichte TrOge ge-

schOpft werden (Geop. a. a. 0. 4), unter Umstan-
den den Bienen durch hineingelegte Steinchen
oder anderes der Art das Trinken erleichtert wer-
den (Varr. Verg. g. IV 25f.). Wenn auch der
Stand mOglichst nahe der Villa (Varr. a. a. 0. 15)

nnd so der Aufsicht des Herrn mOglichst leicht

zuganglich sein sollte (Col. IX 5, 2. Pall. I 37, 1),

so musste doch iibler oder starker Geruch, der
Geruch der Kiichen, Bader, Diingerhaufen (Col.

a. a. 0. 1. Pall. a. a. 0. 4), gebrannter Krebse
(Verg. g. IV 48. Col. a. a. 0. 6. Plin. XI 62) u.

dergl. von ihnen fern gehalten werden , ebenso
Wolle (Ar. IX 40, 25), da sie sich leicht in diese

verwickeln konnten (Plin. a. a. 0.). Die Um-
gebung musste mOglichst reich an Honig spenden-
den Pflanzen sein (Col. IX 4), daher solche auch
angepflanzt werden mussten (Ar. IX 40, 26, Varr.
Ill 16, 10. 13. Verg. g. IV 30f. Plin. XXI 70.

Pall. I 37), namentlich solche, welche der Ge-
sundheit der Bienen fOrderlich waren (Col. IX
5, 6). Fur die Stande der einzelnen Besitzer be-

stimmte Solon (Plut. Sol. 23) eine Entfernung von
mindestens 300 Fuss. Columella (IX 7) zog durch
seinen Bienenstand eine 3 Fuss nohe und ebenso
dicke Mauer. auf welcher die Stocke zu stehen
kamen, damit die Eidechsen, Schlangen und andere
schadliche Tiere nicht zu diesen gelangen kflnnten

;

zwischen die StOcke legte er Ziegel- oder Bruch-
steine oder liess dazwischen kleine Zwischenraume,
damit man in jeden einzelnen hineinsehen konne,
ohne die nebenstehenden zu erschuttern. Auf
dieser Mauer sollten die StOcke in hOchstens drei

Stockwerken fibereinander stehen (vgl. Varr. Ill

16, 16), weil der Warter die dritte' Eeihe nur
noch mit Muhe besorgen konne. Zum Schutze

gegen den Eegen sollte dariiber ein Dach oder

wenigstens eine mit Lehm beworfene Decke von
Zweigen, welche zugleich auch gegen die Hitze

und Kalte schiitzte, angebracht werden (Col. IX
14, 14). Eventnell sollte der Stand so angelegt

sein, dass er durch ein Gebaude vor Nordwinden
geschiitzt war, jedenfalls so, dass die StOcke von
derMorgensonne beschienen wurden, also nach Siid-

osten lagen (vgl. S. 453). Auch konnte der Bienen-
garten zum Schutze gegen Feuer und Diebe von
einer Mauer umgeben sein (Col. IX 6, 4; vgl.

Varr. Ill 3, 5. Col. IX 5, 1. Geop. XV 2, 9),

welche in einer Hohe von 3 Fuss fiber der Erde
eine Eeihe kleiner Qffnungen zum Durchfluge fur

die Bienen hatte (Col. a. a. 0. 3). An diese konnte
sich auf Herrengiitern eine Hiitte anlehnen, in

welcher der Aufseher wohnte, Gerate, heilsame
Krauter und, was sonst zur Pflege kranker Bienen
notwendig war, aufbewahrt wurden (ebd.). Wie
sehr die Bienenstande dem Diebstahle ausgesetzt

waren, geht aus Aisops Erzahlungen (288 u. 289 H.)

und Theokrits ,Eros, der Honigdieb' (19) und
andern Stellen der alten Schriftsteller hervor (Col.

IX 6, 4. Pall. I 37, 1), wenn sie auch unter dem
Schutze des Pan (Nikias Anth. Pal. XVI 189.

Theokr. V 59), des Priapus (Verg. g. IV 111) und
der Mellona (August, de c. d. IV 34. Arnob. IV
7. 8) standen. Wo die Gegend nur Nahmng bis

zur ersten Honigernte bbt, versetzte man die StOcke

in ergiebigere Gegenden, so in Achaia auf die athe-

nische Weide, von Euboia und den Kykladen nach
Skyros , aus ganz Sicilien nach Hybla (Col. IX
14, 19), auch am Po und in Spanien auf andere
Weiden (Plin. XXI 73. 74), ein Verfahren, dessen

Nachahmung Celsus den Eomern empfahl (CoL
a. a. 0.).

Fiir den Bienenziichter oder -warter finden sich

die verschiedensten Bezeichnungen : sofiotpvka^

(Geop. XV 2, 9), fishaaevs (Arist. IX 40, 16),

fxikioaoxofioi (Apoll. Ehod. n 131. Etym. M. 577
41. Suid. s. v.), fishaaojtovos (Apollonides Anth.
Pal. VI 239), fishaaoigmpos (Jos. b. Iud. IV 8, 3),

HeXirrovoyog (Ar. V 22, 4. IX 40, 2. 3. 15. 19. 25.

Theophr. h. pi. VI 2. 3. Plat. leg. VIII 842 d.

Varr. Ill 16, 3. Aesop. 289 H. Ael. n. a. I 9
Geop. XV 3, 7. Etym. M. 458, 44. 577, 41), /tshz-

rojiolos (Arist. mir. ausc. 64) , o/tr/vovgyos (Ael.

n. a. V 13. Poll. VII 101), apiarius (Plin. XXI 56),

mellarius (Varr. a. a. 0. 17), auch curator und
eustos. Derselbe musste nach Varro (III 16, 17)

dreimal monatlich im Fruhling und Sommer die

Stocke reinigen und nachsehen, ob sie in gutem
Zustande seien. Eingehender waren die Vorschrif-

ten Hygins (bei Col. IX 14) uber die Wartung
der Bienen. In der Zeit vom Fruhlingsaequinoctium

bis zum 11. Mai sollte der Unrat aus den StOcken

entfernt und diese mit Eindermist, der den Bienen
besonders zutraglich sci, geiauchert, dem Mist

auch Eindermark zugesetzt werden, um die Eank-
maden und Wachsmotten durch den Eauch zu
vertreiben (vgl. Pall. TV 15, 4). In der bis zum
Solstitium folgenden Zeit des Schwarmens musste
darauf geachtet werden, dass die jungen Schwarme
sich nicht verflogen (vgl. Col. IX 9). In den nachsten

30 Tagen erfolgte nach ihm die erste Honigernte
(vgl. Pall. IV 15, 1); dann sollten auch bis zum



455 Bienenzucht Bienenzucht 456
Herbstaequinoctium jeden zehnten Tag die StOcke
gerauchert und die leeren Stellen darin mit kaltem
Wasser zur Ktthmng besprengt, der Unrat ent-
fernt und die Bankmaden und Wachsmotten ver-
nichtet werden. Das letztere wurde dadurch be-
werkstelligt, dass ein hohes und enges Gefass des
Abends zwischen die Stocke gestellt wurde, auf
dessen Grunde sich ein Licht bef'and, durch dessen
Glut die Motten angelockt uiid getotet wurden
(vgl. Pall. V 8, 7). Zwischen Ende Juli und An-

:

fang September musste dafur Sorge getragen wer-
den, dass die Honig sammelnden Bienen nicht von
Hornissen belastigt wiirden. Urn das Herbst-
aequinoctium sollte die zweite Honigernte vor sich
gehen. Anfangs November mussten die StOcke
abermals gereinigt, alle Eitzen und Locher der-
selben mit einem aus Lehm und Kuhmist her-
gestellten Kitt verstrichen (vgl. Pall. XII 8, 2)
und nur die Fluglocher offen gelassen werden,
zugleich auch durch einen beweglichen Deckel 5

jeder Stock bis an den Wabenbau verengert wer-
den, damit die Bienen denselben leichter im Winter
durchwarmen kttonten, und zugleich auch mit
Stroh und Laub bedeckt werden. Wenn die Bienen
im Winter Hunger litten, sollten an die Plug-
lecher zerstossene und in Wasser eingeweichte ge-
trocknete Peigen, eingekochter oder Bosinen-Wein
u. dergl. in kleinen TrOgen dargereicht werden.
Besonders gegen Ende des Winters bis in die
Mitte des Februar, wann der Honigvorrat ver- f
braucht war, sollten in die Pluglocher siisse Plussig-
keiten eingespritzt werden. So oft der Warter
an die Arbeit ging, sollte er schon am vorher-
gehenden Tage sich des Liebesgenusses, des Trunks
und des Genusses stark oder libel riechender
Speisen u. dergl. enthalten (§ 3; vgl. Pall. I 37, 4).
Eine besondere Sorgfalt war bei der Versetzung
der Bienen an einen andern Ort oder in einen
andern Stock zu beobachten (Varr. Ill 16, 21
Geop. XV 2, 11). Celsus (bei Col. IX 14, 20)4
verlangt vor Beginn der von ihm empfohlenen
Wanderung in andere Gegendcn eine sorgfaltige
Durchsicht der Stocke, nur die besten Waben zu
belassen und den Transport, ohne die Stocke zu
erschuttern, nur in der Nacht vorzunehmen. Mit
diesen Vorschriften war naturlich die Thatigkeit
des Warters nicht erschopft, vielmehr durfte die
Beaufsichtigung der Stocke zu keiner Zeit aus-
gesetzt werden (Col. IX 9, 1).

Wie Hygin und Columella sprechen auch Vergil 5
(Georg. IV 231) und Palladius (VII 7. XI 13) nur
von einer zweimaligen Zeidelung, jener im Mai
mid November, dieser im Juni und October; doch
wurde sie auch dreimal vorgenommen, namlich
das erstemal im Mai (Varr. Ill 16, 33. Plin. XI
34. 35. Geop. XV 5, 1), dann um den 12. Sep-
tember und 11. November (Varr. a. a. 0.), das
zweitemal in den 30 Tagen nach der Sonnen-
wende (Varr. a. a. 0. Plin. XI 36) oder um den
12. September (Plin. XI 41; vgl. Geop. a. a. 0.), 6(
das dritte Ende October (Geop. a. a. 0.) bis etwa
Mitte November (Varr. Plin. aa. 00.); in Attika
sollte die Sommerernte nach dem 7. Juli oder
23. August vorgenommen werden (Plin. XI 40),
was heute bei der hymettischen B. im August ge-
schieht; sehr unbestimmt giebt Aristoteles (V
22, 6) dafur die Zeit an , wann sich die Prucht
des wilden Peigenbaumes zeige. Im allgemeinen

schien die Zeit dafur gekommen, wenn die Zellen
mit Wachs zugedeckelt waren (Varr. Ill 16, 32),
so Ende Juni (Col. XI 2. 50), wenn auch das
Gerausch im Stocke schwacher war und die Droh-
nen vertrieben wurden (Pall. VII 7, 1). Bei der
Zeidelung sollte man den Bienen weder zu wenig
noch zu viel Waben (Ar. IX 40, 24. Plin. XI 35),
jedenfalls Honig (Ar. ebd. 15) oder Bienenbrot
(Plin. XI 42) zur Nahrung fur den Winter lassen.

10 Bei der zweimaligen Zeidelung wurde ihnen das
erstemal der fiinfte (Col. IX 15, 8. Pall. VH 7,

2), das zweitemal der dritte Teil (Col. a. a. 0.) oder
die Halfte (Pall. XI 13), bei der dreimaligen die
beiden ersten Male i/io (Varr. Ill 16, 33. Geop,
XV 5, 4) oder das erstemal 1/15 (Plin. XI 35), das.
zweitemal

tyln (Cassius Dionysius bei Plin. XI 40)
das drittemal % der Waben (Varr. a. a. 0. Plin.
XI 42. Geop. a. a. 0.) gelassen. Herausgenommen
sollten besonders die fehlerhaften Waben werden

10 (Col. IX 15, 10. Pall. VII 7, 2; vgl. Geop. XV
4, 8). Zuruckgetrieben wurden die Bienen durch
Eauch (Ar. IX 40, 2. Verg. g. IV 230, Aen. XII
588. Ovid. rem. am. 185. Plin. XI 45. Nonn.
Dionys. V 250) von galbanum, wahrscheinlich dem
Harz einer Ferulaart (Col. IX 15, 5. Pall. VII
7, 2) oder vom Eindermist (ebd. Geop. XV 5, 5.

6, 2). Dazu bediente man sich einer trichter-
fiirmigen, mit Henkeln versehenen Schmauchkanne,
aus deren Spitze der Eauch durch ein kleines

0 Loch ausstrOmte, wenn man sie von unten durch
ein grOsseres Loch anblies (Col. Pall. aa. 00.). Der
beste attische Honig wurde freilich ohne Bauche-
rung gewonnen (Strab. IX 400). Ausser der
Schmauchkanne bediente sich der Zeidler zweier
Messer, die 11/2 Fuss lang waren, von denen aber
das eine ein hakenfcrmiges Ende hatte, das andere
am Ende mOglichst scharf war; mit jenem wurden
die Waben bei kaltem oder Langsbau, mit diesem
bei warmem oder Querbau losgelOst; mit jenem

0 auch die fehlerhaften Stellen derselben ausgekratzt
oder der herabgefallene Schmutz herausgeschafft
(Col. IX 15, 4. 5. 9).

Der Ertrag an Honig, wohl bei der Zeidelung
im Sommer, sollte sich fur den Stock auf 1—
IV2 X°vs, bei sehr wohlbestandenen StOcken auf
2-21/2, selten 3 yovs (Ar. IX 40, 24), d. h. 3,
283-9,85 1. = ca. 5—15 kg. belaufen. Merula
(bei Varr. Ill 16, 10) kannte jemand, der seine
Stocke fur 5000 Pfund = 1637 kg. jahrlich ver-

)pachtete, und Varro selbst (a. a. 0.) spricht da-
von, dass zwei Bruder bei Falerii in Etrurien auf
einem iugerum = 0,252 ha. sich jahrlich durch
Verkauf ihres Honigs 10000 Sest. = ca. 2280 M.
verdient hatten. Dabei ist zu berucksichtigen, dass
der Maximalpreis des Honigs im J. 301 n. Chr.,
dem heutigen ziemlich entsprechend, fur 1 Sextar
= l/s 1., abgesehen von dem billigen Dattelhonig,
20-40 Denare = 37—74 Pf. betrug (Edict. Diocl.
Ill 10—12). Das Wachs wurde schlecht bezahlt

1 (Col. LX 16, 1), was vielleicht der Grund war,
warum der pecuniare Erfolg nicht ganz so be-
deutend gewesen zu sein scheint wie heute, wenn
auch die Zucht heute rationeller und daher mit
grosserem Erfolge betrieben werden kann. Jeden-
falls bildete die B. einen wesentlichen Bestandteil
der Landwirtschaft (Cic. sen. 56) und war selbst
auf sterilem Lande lohnend und hier besonders
empfehleuswert (vgl. Verg. g. IV 125f.).
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In juridischer Hinsicht galten die Bienen, die

nicht in einen Stock eingeschlossen waren, fur

herrenlos (Gaius Dig. XXXXI 1, 5, 2. lust. inst.

II 1, 14); als eine Eigentiimlichkeit fur die Honig-

waben wild lebender Bienen in den Bergen Cor-

sicas betrachtet dies Diodoros V 14. Litteratur

s. unter Biene oben S. 450, vgl. auch Haber-
land Biene und Honig im Volksglauben, Globus

XXXI 1881, 220. 235. 268. [Olck/]

Biennos. 1) Eleine Stadt im Ostlichen Teil

von Kreta, abseits vom Meere, angeblich nach

dem Kureten B. benannt, oder von der Gewalt

(fSia), welche hier Otos und Ephialtes gegen Ares

verubten, dem dort spater ixaxojjiijpovia geopfert

wurden, Stad. mar. mag. 320f. (Blevos). Steph.

Byz. (Bisvvog). Hierokl. 649 (Bievva). Tab. Peut.

IX (Blerma). Geogr. Eav. V 21 (Blentia). Bruch-

stficke eines Vertrages mit Teos, Mnemosyne I

125. Munzen Head HN 388. Eeste beim Dorf

Viano (Biavos). M filler zum Stad. a. a. O.

Pashley Travels in Crete I 276ff. Spratt Tra-

vels in Crete I 301ff. Bur si an Geogr. II 579f.

2) Ort an der Westkiiste von Kreta, Stad. mar.

mag. 335f. (BUwog). Vielleicht identisch mit dem
"Iva xcoglov bei Ptol. Ill 15 (17), 2. Mfiller zu

Stad. und Ptol. aa. OO. Bursian Geogr. II 550.

[Oberhummer.]

3) Einer der Kureten
,
Eponymos der kreti-

schen Stadt Nr. 1, Steph. Byz. s. BUvvog.
[Tttmpel.]

Biephi (Ptol. Ill 8, 5), dakischer Volksstamm,

der von Kiepert Pormae orbis antiqui XVII
(vgl. S. 4) hypothetisch zwischen Maros und Bega,

von W. Tomaschek Die alten Thraker I 105

,nordlich vom Temesfluss am Westrande der Berg-

umwallung' angesetzt wird. [Patsch.]

Bier. Schon in den altesten agyptischen Lit-

teraturdenkmalern, den Inschriftentexten der PjTa-

miden von Sakkara etwa aus dem Ende des 4. Jahr-

tausends v. Chr., begegnen wir der Vorstellung,

dass der Verstorbene im Jenseits zur Stillung

seines Durstes des B., das nicht sauer werde, be-

durfe (G. Steindorff Dtsche. Eundschau XXI
1895,266). In einem Verzeichnis der Einnahmen
und Ausgaben des kOniglichen Hofes zu Theben

aus dem Ende des mittleren Eeiches, etwa um
1800 v. Chr., welches uns auf einem Papyrus
des agyptischen Museums zu Kairo erhalten ist

(L. Borchardt Ztschr. f. agypt. Spr. u. Alter-

tumskunde XXVni 1890, 66f.), ersehen wir u. a.,

dass an den Hof taglich 130 Krfige B. geliefert

wurden (S. 72) und die Konigin an einem Tage
fttnf solcher Krfige erhielt (S. 70). Das Berauschen
in B. scheint in Agypten schon fruh ein weit ver-

breitetes Cbel gewesen zu sein (Fr. WOnig D.

Pflanzen im alt. Agypten, 1886, 170f.). Unter
den Ptolemaeern wurde der B.-VeTkauf (&vt} Cv-

rrjQa) mit einer Steuer be] egt, welche im Pinanz-

wesen dieser Zeit eine grosse Bolle gespielt und
sich auch unter romischer Herrschaft erhalten zu

haben scheint (K. Wessely Zythos und Zythera,

13. Jahresber. d. K. K. Staatsgymn. in Hernals,

Wien 1887, 40f.). Von den griechischen Schrift-

stellern berichtet zuerst Hekataios (bei Athen.

X 418 e und 447 c und bei Eust. II. XXII 283),

dass die Agypter die Gerste zu einem Getrank

vermahlten. Herodotos (H 77) sagt. dass sie sich

eines aus Gerste bereiteten Weines bedienten, da

es in ihrem Lande keine Eeben gebe, wobei die

letztere Behauptung freilich nur fur gewisse Striche

Gttltigkeit gehabt haben kann. Verachtlich spricht

Aischylos (Suppl. 953) von diesem Gerstenwein.

Dagegen sagt Diodoros (I 20; vgl. IV 2), dass

Osiris bei seiner Wanderung durch die ganze Welt

iiberall, wo die Eebe nicht gedeihe, die Menschen

gelehrt habe, aus Gerste ein Getrank zu bereiten,

welches an Wohlgeruch und Kraft fast dem Weine

gleichkomme. Doch war es wahrend der griechi-

schen Epoche nur der armere Teil des Volkes,

welcher sich statt an dem teuern Eebensafte an

Gerstenwein ergOtzte (Dio Academ. bei Athen. I

34 b), wie denn auch zu Strabons Zeit der £vftog

(oder £v&og) in Alexandreia nur von dem gemeinen

Volke getrunken wurde (Strab. XVII 799). Da-

mit stimmt freilich nicht die Behauptung von H.

Brugsch (D. Kosten des Haushalts in alter Zeit,

1890, 15), dass man in Agypten zur Zeit der Ptole-

maeer den Wein ebenso teuer wie das B. bezahlt

habe, wovon nach dem Ausgabebuche eines makedo-

nischen Hauptmannes das Liter 3 Pf. gekostet habe.

Den Namen to £v&og fttr das agyptische B. finden

wir zuerst bei Theophrastos (de c. pi. VI 11, 2),

der es zu den Getranken rechnet, welche man wie

die aus Gerste und Weizen bereiteten Weine aus

faulenden Fruchten herstelle. In Hss. findet sich

auch fi Cv&og, und im agyptischen Dialekt wurde

regelmassig # zu 1 verschoben, so dass man £vrog

und Cvror schrieb (Wessely a. 0. 40). Diesem

Dialekt muss auch das Wort, obwohl Diodoros

(I 34, anders freilich IV 2) berichtet, dass die

Agypter ihr Getrank aus Gerste Cv&os nannten,

und dieses Getrank specifisch agyptisch war (Plin.

XXII 164. Iul. Afric. cest. 25), ursprfinglich an-

gehoren, da es im Altagyptischen held (nach 0.

Schrader bei V. Hehn Kulturpfl. und Haus-

tiere<> 158) oder haqi (nach Lor et bei G.Buschan
Ausland 1891, 929) hiess. Vielmehr verhalt sich

1 Jtitfos, lat. Ktfthum, wohl zu f«o ,siede' wie das

phryg.-thrak. jjgvrov ,Bier. Obstwein', das lat.

defrutum .eingekochter Most', das nhd. briuwan

u. s. w. zu einer indog. Grundform bhru ,brauen'

(0. Schrader a. 0. 158. Fr. Kluge Etym.

Worterb. d. dtschn. Spr. 5 52). Die Aithiopier

bereiteten sich nicht nur aus Gerste, sondern auch

aus Hirse ein Getrank (Strab. XVII 821), und

auch jfingst fanden die zu den Nilquellen vor-

dringenden englischen Eeisenden bei den Halb-
< negerstammen jener Gegend ein rohes, berauschen-

des B. im Gebrauch (V. Hehn a. 0. 143). Aus
einer Stelle des Columella (X 114f.) hat man ge-

schlossen, dass das xythum von Pelusium sich

dadurch von andern Sorten unterschieden habe,

dass ihm Eettige und entbitterte Lupinen bei-

gemischt gewesen seien ; doch wird"die Stelle von

andern wohl richtiger dahin verstanden, dass der

vorhergehende Genuss von Eettigen (vgl. Hor. sat.

n 8, 8) und Lupinen (vgl. Diosc. II 132. Plin.

1 XXn 155) zum Trinken Appetit machen sollte.

Ein Eecept fur die Bereitung des agyptischen B.

ist uns dagegen im Talmud erhalten (J. H. Bondi
Ztschr. f. agypt. Spr. u. Altertumsk. XXXIII 1895,

62f.). Namlich Misna Pesachim IH 1 wird auf-

gezahlt: ,Medisches B. (-DB) und idumaeischer

Essig und agyptisches xythum (cirrT )'. Zu den

beiden ersteren bemerkt die zugehorige Gemara
(B. Pesach. 42 b), es komme Gerste binein. Be-
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treffs des letzteren heisst es : ,Was ist agyptisches
zythwn (Ijuvt)? Es lehrte Bab Joseph: ein Drit-
tel Gerste, ein Drittel Saflorsamen (welcher sehr
bitter ist) und ein Drittel Salz. Eab Papa (ein
B.-Handler) nahm Gerste (aus dem Recept) heraus
und setzte (dafiir) Weizen ein . . . Man weicht sie
ein, rostet sie, mahlt sie und trinkt sie am Passah
bis zu dem (49 Tage spater fallenden) Wochenfeste.
Wer hartleibig ist, dem bewirkt es Durcbfall, und
wer an Durcbfall leidet, den macht sie hartleibig.
Fur die Kranken und Schwangern ist es eine Ge-
fahr'. Vielleicht nicht nach agyptischem Muster
bereitet war ein anderes £$&os von Gerste und
Raute (Bar Ali bei Payne Smith Thes. syriac.
I 1114). Sofern das £v&os neben seiner medici-
nischen Nutzung dem Talmud auch als Genuss-
mittel gelaufig ist (Bond i a. a. 0. 63), scheint
es doch kaum denkbar, dass das erstere Recept
auch fur diesen Pall Gultigkeit gehabt haben soil,
da die angegebene Menge der Gerste im Ver-!
haltnis zu den beiden andern Bestandteilen hiefur
ganz unzureichend ist. Aus dem hebraeischen
sekar = berauschendes Getrank ist, vielleicht durch
das aramaeische ii/cra vermittelt, oixeoa (Iul
African, cest. 25. Levit. 10, 9. Num. 6,

3" Gene-
tiv oixegos bei Euseb. praep. evang. VI 10) ent-
standen (H. Lewy D. semit. FremdwOrter im
Gnech., 1895, 81) und dann sicera

, womit ein
aus Getreide oder Fruchten hergestelltes berau-
schendes Getrank bezeichnet wird (Hieron. ad?
.Nepotianum IV p. 364 ed. Martian. Isid. orig.
XX 3, 16), cidro, cidre, Cider. Ein in griechi-
scher Sprache geschriebenes Recept fur die Her-
stellung agyptischen B.s ist

. angeblich als ein
Fragment des jedenfalls vor Photios schreibenden
Chemikers Zosimos aus Panopolis in der agypti-
schen Thebais von Ch. G. Gruner (Zosimi Pano-
politani de zythorum confectione : accedit historia
zythorum sive cerevisiarum

, Sulzbach 1814) ver-
Offentlieht und commentiert worden. Dasselbe4
ist auf Grand von Hss., deren Archetyp dem
11. Jhdt. angehOrt, welche aber nicht den Namen
des Zosimos als Autor anfuhren, von Wessely
(a. 0. 44) geschehen. Da der Tractat wegen seiner
der agyptischen Graecitat angehorenden technischen
Ausdriicke schwer verstandlich ist. so folgt ausser
dem von Wessely gegebenen Text auch seine
Ubersetzung, wobei jedoch in Parenthese die Emen-
dationen und abweichenden Erklarungen Gruners
(p. lOf.) hinzugesetzt sind: '

5(
ITegi (vdwv Jtoiyoecos.

^
Aaflwv xgi&jjv Xevxijv xa&agiav xa).t)v fSgifrv

tjfiegav fiiav xai dvdonaoov ij xai xohaoov ev
avt)ve/ip (avetftevq}) zotzw eras xgcot, xai ndkiv
Pqc^ov ojgas xivze hiiftate els figay_tdwiov dyyeiov
>jd/xoeideg xai' ^geye • .-igoavagrjoave ems ov yevq-
zai dig zi/.rj (zv).rj) • xai ore yevrjzai yjv^ov iv rjXtoi

icos ov neon, to fidXiov ydg mxgdv • Ioitzov akeoov xai
Ttoi^oov agzovs sigosfld/./.<ov ivfirjv moneg (xgos)
agzov xai oxza aj/uozegov xai ozav exavdwoiv I

did/.ve vdmg y/.vxv xai fj&fufr did Idfiov rj xooxi-
vov lemov • allot dk oitzmvzeg agzovs ftdlXovoiv
eis xAovpov fiezd vdazos xai iipovai fiixgov , tva

f}V *°xM°ri Mje fl X^'aodv • xai dvaasimoi xai
fj&fiiCovocv xai negioxexdoavzes (.legtoxevdoavzes
Lesart bei Gr.) tiegftatvovoi xai dvaxgivovoi (ava-
xUvovotv). ,Nimm helle, reine, schone Gerste,
benetze sie einen Tag, quelle (disperge) sie oder

lass sie an cinem windstillen (ventis exposito)
Orte bis zum andern Tage in der Friihe lagern
und benetze sie dann wiederum durch ftinf Stun-
den; schiitte sie dann in ein armtiefes (ansatum)
poroses Gefass und halte sie in benetztem Zu-
stande, dann lass sietrocknenbisgleichsamFlocken
entstehen (et irriga — postquam ante siceasii -
donee fiat ut tomentum); wenn sie entstehen (quod
ubi factum erit), darre sie an der Sonne, bis sie
sich wirft; denn das Flockige (floeeas) ist bitter ;

schhesslich mahle sie und bereite Brote, d. i. Malz-
brote (massam instar panis), indem du Sauerteig
wie zu gewohnlichem Brot hinzugiebst; dann roste
diese Brote, aber nur oberflachlich (vehementius),
und wenn sie Farbe bekommen (si satis efferbuit),
so klare ein susses Wasser ab und seihe es durch
einen Seiher oder ein feines Sieb; andere wieder
rosten die Malzbrote, geben sie in eine Kufe mit
Wasser und lassen das Ganze etwas aufkochen,

iOdamit es nicht schaume oder fade werde; lassen
es aufquellen (ne ebulliat aqua neque sit fervixla,
deinde tollunt ab igne), seihen ab, bedecken die
Fllissigkeit (in alia vasa transfundunt), erhitzen.
sie und richten .sie an (iterum calefaeiunt et se-
ponunt)'. Man sieht 1

, dass besonders die ErkliU
rung der Worte dvdojtaoov

, JigoamSijgave, enav-
&a>otv, xhagdv und dvaoxwot, da Wessely sie
nicht naher begrundet, Zweifel erregen muss. Doch
ist der Quell- und Keimprocess, durch den die

0 hernach jedenfalls zu entfernenden bittern Wiir-
zelchen (/xdXtov mxgov) hervorgerufen werden, im
ganzen klar und iiberhaupt die Methode der Malz-
bereitung der unsrigen analog. Dies geht auch
aus der Beschreibung hervor, welche Aetios (III

2, 29; vgl. Hesych. s. pivrjy) von der fivvi) giebt,
dass sie niimlich Gerste sei, welche angefeuchtet
und, nachdem sie gekeimt, zusammen mit den
hervorgebrochenen Ziingelchen gedOrrt sei. Ganz
abweichend war aber das weitere Verfahren. Doch

)entspricht diesem nach Wessely dasjenige, wel-
ches in dem siidamerikanischen Socorro zum Teil
bei der Herstellung der Chica, eines aus Mais
bereiteten B., eingeschlagen wird; man backt
Malzbrote, zieht dieselben mit Wasser aus und
lasst garen. Wie in unserem Recept angezeigt
ist, konnte das Verfahren verschieden sein. Man
benutzte auch nicht nur Gerste fur die Herstel-
lung des tv&os (Diosc. II 109. Gal. XI 882. Orib.
coll. med. XV 1, 6, 6. Aet. I 1), sondern auch

1 Weizen (Ulp. Dig. XXXIII 6, 9 pr.). Was seine
Wirkung betrifft, so meinte Aristoteles (bei Athen.
I 34 b; vgl. Arist. bei Athen. X447a und Eust.
II. XXII 283), dass die von Rebenwein trunken
Gewordenen sich nach vorne neigten, die welche
Gerstenwein getrunken batten, den Kopf nach
hinten neigten, dajenerKopfschmerzen verursache,
dieser in tiefen Schlaf versetze. Dioskorides (ebd.)
lehrte, dass der Svdos Harn treibe, Nieren und
Nerven angreife, auf die Gehimhaut schadlich
einwirke, Blahungen und schlechte Safte mache
und die Elephantiasis hervorrufe. Die von Weizen
und Gerste bereiteten Weine galten fur nicht
schwacher als die Eebenweine, aber fur schwerer
verdaulich (Orib. a. a. 0. V 31, 12). Da der

ein Product der Faulnis sei , mache er
schlechte Safte (Orib. XV 1, 6, 6. Gal. Aet. aa. 00.),
er blahe auch (ebd.j, habe etwas Scharfes und Er-
hitzendes, grflsstenteils aber sei er von kalter,
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wasseriger und saurer Substanz (Gal. Orib. a.

a. 0. und XIV 10, 10. Paul. Aeg. VII 3). Da-
gegen hob man seine Eigenschaft hervor, das

Elfenbein (infolge seines Gehalts an Sauren) zu

erweichen und formbar zu machen (Diosc. a. a. 0.

Plut. an vitios. ad infel. suffic. 4 ; vgl. Sim. Seth

p. 119).

Bei den Byzantinern findet sich das arabische

foleka (S. de Sacy Chrestomathie arabe II 437)
in der Form yovx&s wieder. Dieser wird von
Simeon Seth (p. 118f.) in derselben Weise charak-

terisiert, wie von den Fruheren der fc^oj. Da
einige Neueren im Gegensatz zu den Alten ihn fur

sehr niitzlich erklart hatten, ftlhlt er sich veran-

lasst festzustellen, dass der (fovxag denen nutze,

welche heissere Safte hatten, besonders im Magen
und Unterleibe, und denen, welche infolge grosser

Hitze von Durst verzehrt wiirden, besonders wenn
er nicht gewiirzt sei; denn er vertreibe den Durst,

errege Appetit, fuhre ab und treibe oft Ham; bei

wasserigem Magen und kalten Saften schade er.

Das schon erwahnte flovxov, bekannt dem Ai-

schylos und Sophokles (bei Athen. X 447 b und c),

war nach Archilochos (Ath. 447 b) ein Getrank der

Thraker und Phrygier. Es wurde von den Paio-

nern (Hekataios ebd. 447 c) und iiberhaupt von den

Thrakern (Hellanikos ebd.) aus Gerste bereitet

(vgl. Hesych. s. fSovxov und flgvzziov. Eust. II.

XI 637 und XXII 283), sonst auch aus Wurzeln
(Hellan. Eust. a. a. 0.); in Agypten kochte man
die Knollen der Erdmandel, Cyperus escnlentus L.,

darin, wodurch sie sehr suss wurden (Theophr. h.

pi. IV 8, 12). Die siagafttrj der Paioner war ein Ge-

trank von Rispenhirse und Berufskraut (Hekat. bei

Ath. 447 c). In den unterirdischen Wohnungen der

Nordarmenier sah Xenophon (an. IV 5, 26f.) Topfe
mit Gerstenwein, wobei die Gerste mit diesem
bis an den Rand vermischt war; das Getrank
wurde mit Rohrhalmen aufgesogen; es war sehr

stark, wenn man nicht Wasser hinzugoss, aber

fur den, der sich daran gewohnt hatte, sehr an-

genehm (ndvv rj&i). Niebuhr sagt in seiner Be-

schreibung von Arabien (1772, S. 57; bei Hehn
S. 566), dass man dort ein weisses und dickes

Getrank, Busa, aus Mehl bereite; in Armenien
werde es allgemein in grossen Tfipfen in der Erde
aufbehalten und gemeiniglich aus denselben ver-

mittelst eines Rohres getrunken.

Von den Pannoniern wird berichtet, dass sie

nicht nur Gerste und Hirse assen, sondern auch
tranken (Cass. Dio XLIX 36); das Getrank wurde
von ihnen und den Dalmatiern sabajam genannt
(Hieron. comm. VII in Isaiae c. 19); denselben
Namen in der Form sabaja hatte das Getrank
der Armen in Illyrien, welches aus Gerste oder
Weizen bereitet wurde (Amm. Marc. XXVI 8, 2).

Das Wort hangt wohl mit dem Namen des ur-

spriinglich phrygisch-thrakischen Dionysos, Sabos
oder Sabazios, zusammen und erinnert an das latei-

nische sapa = eingekochter Most. Als im J. 448
n. Chr. griechische Gesandte auf ihrer Reise an
den Hof Attilas durch Pannonien kamen , er-

hielt die Dienerschaft uberall ein angeblich von
den Barbaren xd/wv genanntes Gerstengetrank
(Prise. FHG IV 83). Das camum war aber im
romischen Reiche schon friiher bekannt, da schon
Iulius Africanus (cest. 25) sagt, dass es von den
Paionern getrunken werde, und Ulpianus (Dig.

XXXIII 6, 9) , dass bei Vermachtnissen weder

xythum, welches in einigen Provinzen aus Weizen,

Gerste oder Brot bereitet werde, noch camum noch

cervesia zum Weine gehfire, es auch im Maximal-
tarif des Diocletian vom J. 301 (II 11) aufgefiihrt

wird. Vielleicht gehort auch einer fruheren Zeit

eine Notiz an, nach welcher camum in Unterschiede

von cerbesia als Gerstengetrank erklart wird (Corp.

gloss, lat. Ill 315, 68). Hehn (a. 0. 145) mochte
das Wort unter Berufung auf das spatere camba
= Brauerei (s. Ducange) fur keltisch halten, da

es seit den Zeiten der grossen keltischen Wande-
rung in Pannonien heimisch geworden oder auch

durch rOmische Soldaten dahin gebracht sein kflnne.

Was die Kelten betrifft, so sollen die Gallier

schon, als sie Rom einascherten, als Wein einen

iibelriechenden Salt, welcher in Wasser gefault

hatte, gebraucht haben (Dion. Hal. XIH 11 [16]),

und Pj^heas (bei Strab. IV 201) berichtet bei

der Schilderung seiner Fahrt nach Thule, d. h.

wohl der Insel Mainland, dass diejenigen Vfilker,

welche Getreide und Honig erzeugten, sich daraus

ihr Getrank bereiteten, d. h. Bier und Met. Nach
Poseidonios aus Apameia (bei Athen. IV 152 c

und-d; vgL Eust. H. XI 637) tranken zu Anfang
des 1. Jhdts. v. Chr. die reicheren Kelten im heu-

tigen Frankreich bereits italischen oder massilio-

tischen Wein, die weniger Bemittelten £v&os von

Weizen, welches von ihnen xdg/ii genannt wurde,

mit Honig, das gewfihnliche Volk dieses ivdos

ohne Honig; sie schliirften ihr Getrank aus dem-
selben Gefass in kleinen Portionen, jedesmal nicht

mehr als einen Cyathus (= 0,045 L.), doch schnell

hinter einander, wahrend ein Knabe es nach rechts

und links ihnen zutrug. Dagegen sagt Diosko-

rides (II 110), dass xovgfti (wovon der Genetiv

xovgfitd-os unrichtig statt xovg/nevos angegeben

zu sein scheint) aus Gerste gemacht werde, man
es haufig statt des Weines gebrauche, es Kopf-

schmerzen bewirke, von schlechtem Safte sei und
den Nerven schade; dass aber auch aus Weizen

solche Getranke (d. h. eelia und cerbesia) bereitet

wurden, wie im westlichen Iberien und Britannien.

Marcellus Empiricus (16, 33), welcher fur seine

keltischen Landsleute schrieb (E. Meyer Gesch.

d. Bot. II 305), empfahl das eurmi gegen Husten.

Die Bezeichnung curmi fur *cur-men (lat. ere-

mor'!) findet sich in verschiedenen Formen in alt-,

mittel- und neukeltischen Sprachen (A. Holder
i Altcelt. Sprachschatz Sp. 1202). Von einem pracht-

liebenden KOnige der Iberer erzahlt Polybios (bei

Athen, I 16 c), dass er die tJppigkeit des Phaia-

kenkonigs bei Homer nachgeahmt habe, nur dass

in der Mitte seines Hauses silberne und goldene

Gefasse voll Gerstenweines gestanden hatten. Die

von Scipio hart bedrangten Numantiner im Lande
der Celtiberer genossen, nachdem sie einen Aus-

faE auf Tod und Leben zu machen beschlossen

hatten, einen einheimischen Trank aus Weizen,

i welchen sie celia nannten (Flor. ep. n 18, 12.

Oros. V 7). Auch bei den im Westen wohnen-

den, vielleicht noch iberisch redenden Lusitanern

war nach Strabon (III 155) das (nur von ihm,

nicht etwa von jenen so genannte) fC#o? im Ge-

brauch, wahrend der Wein dort noch knapp war.

Statt eaelia sagte man fur das aus Feldfriichten

bereitete Getrank in Hispania auch cerea (Plin.

XXII 164). Obwohl cerea mit curmi, wozu noch
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das angels, coerin kommt (0. Schrader a. 0.
158), dem Stamme nach identisch zu sein und
also zura indogermanischen Sprachstamme zu ge-
horen scheint, so will Hehn (a. 0. 143 und 148)
doch lieber das Wort curmi und folglich auch
die Sache aus Spanien von den Iberern zu den
Kelten als mit diesen aus Gallien nach Keltibe-
rien gewandert sein lassen. Allerdings scheint
die B.-Bereitung gerade in Spanien zu Beginn
unserer Zeitrechnung schon einen hohen Grad'der

:

Vollkonimenheit erreicht zu haben. Denn, wenn
hier auch das B. auf dieselbe Weise wie in Gal-
lien bereitet wurde, so wurde doch den Hispanern
die Erfindung zugeschrieben, demselben auch Halt-
barkeit zu verleihen (Plin. XIV 149). Um celia
zu erhalten, wurde namlich der Weizen angefeuch-
tet, so dass er keimte, dann getrocknet und zer-
mahlen

; dem Mehl wurde ein mollis sueeus bei-
gemischt, welcher in Garung geriet (oder viel-
mehr die ganze Mischung in Garung brachte), 5
wodurch der herbe oder pikante (austerus) Ge-
schmack und die berauschende Eigcnschaft hinzu-
kam (Oros. a. a. 0. Isid. XX 3, 18). Mit dem
mollis succus scheint B.-Hefe gemeint zu sein;
wenigstens wurde in Gallien und Hispanien ver-
dichteter B.-Schauin beim Brotbacken verwandt
(Plin. XVm 68), wahrend er sonst nur dazu ge-
dient haben soli, die Gesichtshaut der Prauen zu
conservieren (Plin. XXII 164), wie auch Plinius
(ebd.) es nicht fur angezeigt halt , bei der B.- 3
Frage lange zu verweilen, sondern lieber vom
Weine sprechen will. N&hert sich also das an-
gegebene Verfahren durch den Ersatz des Sauer-
teigs durch die Hefe dem heute iiblichen, so wird
doch heute das Malz nur geschroten , nicht zu
Mehl zermahlen. Was aber den heute allgemein
iiblichen Zusatz von Hopfen betrifft, welcher dem
B. die Bitterkeit verleiht, so ist er slavisch-russi-
schen Ursprungs und nach den 1. Jhdtn. unserer
Zeitrechnung aufgekommen (G. Buschan Aus-4i
land 1891, 612). In Gallien war schon zur Zeit
des Plinius (a. a. 0.) fur das Bier der aus cerea
erweiterte Name cervesia (iblich. Derselbe scheint
auch auf dieses Land beschrankt geblieben zu
sein; wenigstens wird dies fur die erste Halfte
des 3. Jhdts. ausdriicklich bezeugt (xivovai Kelrol
xegptjotar, Iul. Afric. cest. 25). Im Maximaltarif
des Diokletian vom J. 301 (II 10—12) ist der
Preis des Sextars (= 0,549 L.) vini rmtici auf 8,
cemsiae (xsgfaoiov) oder cami auf 4 und %yihi 5(
auf 2 Denare (a 1,827 Pf.) angesetzt; es scheinen
also die im Westen, Norden und Osten (beson-
ders Agypten) gebrauchlichen Sorten gemeint
und unter diesen das xythum die geringste ge-
wesen zu sein. Noch in der zweiten Halfte des
4. Jhdts. waren die nach Wein begierigen Gallier
genotigt, sich fur jenen allerlei Surrogate zu schaf-
fen (Ammian. XV 12, 4). d. h. Cider und B. Der
in den J. 355—361 in Gallien verweilende Iulia-
nus Apostata wurde wohl nicht in einem eigenen 6C
Epigramm (Anth. Pal. IX 368) das Weizen-B.
der Gallier im Gegensatz zu dem nektarduftenden
Weine als ein nach dem Bocke stinkendes Ge-
trank verspottet haben, wenn es nicht gerade von
jenen sehr viel getrunken worden ware. Ubrigens
wird auch in einem Glossar von Montpellier aus dem
9. Jhdt. (Corp. gloss, lat. ni 315, 69) cerbesia als
ein Weizengetrank bezeichnet. War also das B. in

Griechenland und Italien als Getrank ungebrauch-
lich, so wurde es doch in seltenen Fallen von den
lateinisch schreibenden Medicinern als Medica-
ment gebraucht, so gegen angeschwollene Driisen
Umschlage von Attichblattern mit B.-Hefe, faex
cervisae (Plin. iun. Ill 6 extr.), gegen Eihge-
weidewurmer Pillen in cervesia (Marc. Emp. 28,
13) oder cervisa (Cass. Pel. p. 175, not. crit. 6),
gegen Husten Salz in cervesa (Marc. Emp. 16,

10 33); ja der griechische Arzt Anthiraus (15) empfahl
dem Frankenkfinige Theuderich sogar die cervisa,
wenn sie gut zubereitet sei, als ein wohlthuendes
Getrank. In einer Inschrift der Stadt Riez im
Departement der Basses Alpes (CIL XII 372, 6)
finden sich wahrscheinlich die Worte Ded(it) et
cervifsiam] und auf einem Gefass des Dep. Lozere
Cervesarfiis] felieiter (Holder a. 0. 997). Be-
sonders aber zu erwahnen ist eine dem Musee
Carnavalet zu Paris angehorende und in Paris

!0gefundene thonerne Flasche von eigentiimlicher
Form (Abb. Rev. arch. 1868 pi. XXII. Dar em-
berg et Saglio Diet, de l'ant. I fig. 1338),
welche nach den auf beiden Seiten mit Wasser-
farben aufgemalten Inschriften bestimmt war, mit
B. gefiillt zu werden. Auf der einen Seite steht
Ospita reple lagona cervesa (Wirtin , fiille den
Krug mit B.). Auf der andern Seite ist die Ant-
wort der Wirtin gegeben; der Schluss derselben
bedeutet tu abes, est repleta; der Anfang Gopoc-

0 nod (o&er b) i ist vielleicht zu lesen Copo, hoc,
novi (Schenk, ich habe es vernommen; da hast
du sie, sie ist voll) (Bormann Arch. Ztg. 1873,
75). Ferner tranken die Ligurer Gerstenwein
(Strab. IV 202). In der Schweiz mogen schon
die Bcwohner der Pfahlbauten die Gerste zur
B.-Bereitung verwandt haben (Br. Schroder
Westermanns Monatsheft. Febr. 1895, 564).

Bei den Deutschen scheint das B. erst spat
Eingang gefunden zu haben, da wir weder von

3 Caesar noch von Plinius etwas hieriiber erfahren,
sondern erst Tacitus in seiner im J. 98 verfassten
Schrift liber dieselben (c. 23) sagt, dass ihnen
zum Getrank eine aus Gerste oder Weizen ver-
dorbene Fliissigkeit, die etwas dem Weine ahnele.
diene.

Endlich ist noch das riivov zu erwahnen, von
welchem Aristoteles in einer verloren gegangenen
Schrift fiber die Trunkenheit (bei Athen. X 447 a
und b; vgl. Eust. II. XI 637 und XXII 283) sagt,

) dass die von diesem Gerstenweine Bcrauschten
nur nach hinten, die von andern Getranken Be-
rauschten aber nach alien Richtungen fielen. Hehn
(S. 150) glaubt, dass Aristoteles diesen Namen
ohne Zweifel aus dem Norden habe, da er dem
slavischen pivo gleiche und nur ein anderes Suffix
habe. Auf die Slaven scheinen auch die Worte
Vergils (georg. HI 376f.) am besten zu passen,
dass die im aussersten Norden wohnenden Sky-
then

(
vgl. I 240 und IH 197) sich durch ein ge-

) gorenes Getrank den Wein ersetzten. [Olck.]
Bicslns Piso (Bnjoios TLdowv) aus Melite,

athenischer Archon, CIA III 693. 1138. Nach
der Berechnung Dittenbergers (zu CIA III
1138) zwischen 174/75 und 177/78, was noch ein-
zuschranken ist, so dass er auf 174/75 oder 175/76
zu stehen kommt. [v. Schoeffer.]

Biessi, unabhangiger dacischer Stamm in den
Karpathen, wahrscheinlich siidlich vom Dukla-

465 Bigae Bigae 466

pass, Nachbarn der ITieyyTtai und 2a(!a>xoi (Ptol.

Ill 5, 20: sha
coi jiaQa tov KaonaTrjv oqos). Nach W. Toma-
schek Die alten Thraker I 106f. ist ihr Name
eine dem dacischen Dialekt entsprechende Neben-

form von Bessi, und K. Miillenhoff Deutsche

Altertumskunde II 82 bezieht auf sie Hist. Aug.

Marc. 22, 1 ;
vgl. Wietersheim Geschichte der

Vfilkerwanderung II 52ff. 62. Safafik und Le-
1 e w e 1 haben auf die B. die Namen des Ortes

'

Besko und des Bergzuges der Beskyden zuruck-

fiihren wollen. [Patsch.]

Bigae (zusammengezogen aus biiugae) , im
Singular erst in der silbernen Latinitat iiblich

(vgl. z. B. Tac. hist. I 86. Suet. Tib. 26. Plin.

n. h. XXXIV 89. XXXV 141. Stat. silv. Ill 4,

46; Theb. I 838 mit Varro de 1, 1. IX 63f. X 24.

67. Vni 55 : Duigae. Corp. gloss, lat. II 448, 51),

bezeichnet: l)ursprimglich zwei zusammengejochte

Zugtiere (= biiugi oder biiuges). Augustin. de

'

civ. dei XIX 3: duos equos iunetos bigas voea-

mus. Corp. gloss, lat. V 348, 19. 492, 58. 563, 18.

Verg. Aen. XII 164 : bigis et Tumus in albis

(vgl. X 575). Catull. 55, 26: Rkesi niveae citae-

que bigae, wie die Hss. richtig haben. Petron.

39 : in geminis nascuntur b. (vgl. jedoch zu dieser

Stelle Corp. gloss, lat. II 570, 1 : biga bina, wo-

nach biga als Neutrum Pluralis auch jede belie-

bige Zweiheit, ein Paar, bezeichnen kann). Neben
Pferden, Rindern (Varro s.Menipp. frg. 457 Buech.:

b. cornvtae), Maultieren finden sich . als Zugtiere

in der Litteratur wie auf Denkirfalern alle mog-
lichen anderen Tierarten, zum Teil fabelhafte.

2) Am haufigsten ein mit zwei Zugtieren bespann-

tes Gefahrt und 3) den Wagen allein ohne die

Zugtiere. Der Name wird indessen nicht auf die

im gewOhnlichen Leben iiblichen zweispannigen

Fuhrwerke angewer.det, fur deren verschiedene

Formen man auch verschiedene Benennungen hatte.

Er gilt vielmehr nur von den im Circus und bei

Aufziigen Iiblichen Gespannen, deren Form au3

zahlreichen antiken Abbildungen bekannt ist.

Ginzrot Die Wagen und Fahrwerke d. Griechen

u. Romer u. s. w. 2 Bde., Miinchen 1817 mit vielen

Abbildungen (s. den Index unter B.). Mus. P.-

Clem, vol. V tab. 44 u. a. Graevii Thes. ant.

Rom. IX p. 62ff. (Onuphrius Panvinius De lud.

circ). De Laborde Description de un pavimento

en mosayco etc., Paris 1806 p. 51 u. PI. XI.

XV. XVTIf. Bianconi Dei Circhi c. 9 p. 62 Fea.

Baumeister Denkm. Ill 2080f. Diese B. waren
immer zweir&drig. Die Rader sind in der Regel
vierspeichig. seltener sechs- oder gar achtspeichig

abgebildet und waren bei den ausserst leichten

und kleinen Rennwagen immer verhaltnismassig

sehr niedrig, damit durch Tieflegung des Schwer-

punktes ein Umsturz des Wagens namentlich bei

den im Circus erforderlichen scharfen Biegungen
erschwert wurde. Aus demselben Grunde waren

die Achsen der Rennbigcn verhaltnismassig lang,

wie bei unseren modernen Trabrennwagen, die je-

doch ziemlich hohe Rader haben (De Laborde
PI. XI). Auf der Achse war die Bodenschwelle

des Hastens so befestigt, dass das Gewicht des

Wagens nach vom neigte, das Joch also auf dem
Widerrist der Pferde auflag. Die Brustwehr des

Kastens, den man der Leiehtigkeit halber zuwei-

len aus Rohrgeflecht hergestellt zu haben scheint

(Ginzrot II 173; vgl. Baumeister Denkm. Ill

2080. Helbig D. hom. Epos" 127, 11. 142ff.),

war vom am hOchsten, reichte jedoch dem Wagen-
lenker nicht weit uber die Kniee, an den Seiten

war sie nach hinten zu abwarts geschweift, an

der Ruckseite fehlte sie, so dass der Fuhrmann
ohne besonderes Trittbrett leicht auf- und ab-

springen konnte (s. Baumeister I fig. 69. 359).

Ein Hauptunterschied zwischen dem rOmischen

und dem griechischen Rennwagen besteht darin,

dass bei den rOmischen an den Wangen des Kastens

die biigelformigen Handhaben (s. Antyx) in der

Regel fehlen. Der Wagenlenker stand auf dem
vor der Achse liegenden Teile des Kastenbodens

mit etwas gekriimmten Knieen, die Flisse auswarts

und meist ziemlich eng aneinander gestellt, mit

seinem Kfirpergewichte die Balance haltend (vgl.

den sog. Amphiaraos Baumeister I fig. 353). Der
Wagenstuhlkranz war wahrscheinlich gepolstert,

um die unvermeidlichen StOsse zu mildern. Dem-
selben Zwecke diente wohl die Bandagierung der

Unterschenkel des Kutschers, die auf manchen
Abbildungen zu bemerken ist (z. B. Ginzrot II

tab. LV A 1. LVII 1). Im iibrigen vermied man
alles, was das Gewicht des Wagens hatte ver-

mehren miissen. Die Deichsel, an deren vorderem

Ende das Joch befestigt war, stak nicht in einer

Gabel, sondern war, unter dem Boden des Kastens

hinlaufend, in die Achse eingezapft, wodurch sie

elastischer war und dem Gefahrte einen sanfteren

Gang verlieh. Das Eschenholz eignete sich wegen
seiner Leiehtigkeit und Zahigkeit hesonders dazu.

Damit bei der Niedrigkeit der Rader eine zu

steile Richtung des Kastenbodens vermieden werde,

verlief die Deichsel nicht, wie bei unseren heuti-

gen, mit hoheren Radern versehenen Wagen, in

einer geraden Linie, sondern war, nach dem Erd-

boden zu convex oder concav, aufwarts gebogen,

so dass sie mit dem Ende die Hohe des Wider-
i ristes der Pferde erreichte. Um das ganze Ge-

fahrt wendiger zu machen, spannte man die Tiere

so kurz an, dass sie mit den gestreckten Hinter-

beinen beinahe den vorderen unteren Wagenrand
beriihrten (vgl. Hom. II. XXIII 517f. und dazu

Schlieben Die Pferde des Altertums_160). Das
scheint mit der Grund gewesen zu sein, weshalb

man die Hinterfiisse der Pferde zwischen Fesseln

und Sprunggelenk bandagierte und die Schweife

stutzte und aufband, wie es uns auf manchen Ab-

Ibildungen deutlich entgegentritt (z. B. Ginzrot
II tab. LV A 1 = De Laborde PI. XV 1). Uber

die griechischen zweispannigen Rennwagen s. d.

Art. Zvvwolg und Alx<a).ov, die dem rOmischen

B. entsprechen. Corp. gloss, lat. II 29, 49. 448, 51.

III 11, 7 (di, l-mtv = oiaxoivl) 173, 56 (zu

lesen: avvcogids; bigae). 241, 4. 262, 32. 302,

66. 372, 13. Ausser den Rennbigen waren noch

bei Aufziigen (z. B. bei Triumphen Plin. n. h.

XXXIV 19f.: non vetus et bigarum celebratio in

) Us, qui praetura functi eurru vecti essent per

cireum) verwendete Prachtbigen im Gebrauche,

die sich von jenen durch ihre schwerere Bau-

art , hohere Rader , ktirzere Achsen und reichen

Schmuck auszeichneten. Dieser Sehmuck, oft aus

kostbaren Metallen, war vor allem an der Aussen-

seite des Kastens, an den Radern, den Achsen

-

biichsen mid dem Deichselkopfe angebracht; er

bestand zum Teil aus Tierkflpfen (LOwen, Wid-
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der u. s. w.). Eine solche vermutlich als Weihge-
schenk fur die Ceres aufgestellte Prachtbiga aus
Marmor befindet sich, noch gut erhalten, in der
nach ihr benannten Sala della Biga des Vaticans.
H elbig Fuhrer durch die off. Samml. klass. Altert.

in Bom I p. 247. Die Erfindung der B. ist sicher

sehr alt; ihr Ursprung ist auf asiatischem oder
agyptischem Boden zu suchen, worauf Plin. n. h.

VII 202 hindeutet: bigas primas iunxit Phry-
gumnatio. Helbig D. hom. Epos. 2 125. 129. Von
dort haben diese Wagenart die Griechen, von den
Griechen haben sie die Bomer iiberkommen. Hel-
big a. a. 0. 126. Unter den Gottheiten kommt
vor allera der Luna die B. zu, Varro s. Menipp.
frg.92Buech. Tertull. de spect. 9. Isid. orig. XVIII
36. Joh. Argeli zu Onuphr. Panvinius De
lud. circ. IX Anm. 16. Ginzrot II 18 Tab. XLIII.
XLIV. Preller Rom. Mythol.3 328. Eoschers
Mythol. Lex. II 2157. Veneris bigae Varro s. Me-
nipp. frg. 87. Namen griechischer Kunstler, welche 1

eherne B. gefertigt haben, giebt Plin. n. b. XXXIV
71. 72. 78. 86. 89. tlber B. auf romischen Silber-

denaren s. Bigati. [Pollack.]

Bigarius
?

ein seltones "Wort, bedeutet den
Lenker der btgae (s. d.), Not. Bern. 14b. GIL VI
10078 steht die Grabschrift fur einen gewissen
Floras , der als bigarius infans bei Ausiibung
seines Berufes ums Leben gekommen war. Aus
dem Beiworte infans geht hervor, dass sich noch
sehr junge Knaben als B. versuchten. Es war

:

Regel, dass einer erst als B. diente, ehe er qua-
drigarius (s. d.) wurde. Friedlander S.-G. 6

II 354. Ginzrot Die Wagen u. Eahrwerke d.

Griech. u. Bom. II 172. J. C. Buleuger De
circo Rom. ludisque circ. cap. LI (Graevii Thos.
ant. Rom. IX 709) spricht wohl mit Unrecht von
bigarius eurrus. Bei Arnob. II 38 hat die ed.

princ. des Saba eus bigarius fur das iiberlieferte

pigarius, was kein Wort ist; diese Conjectur ist

zu verwerfen, da B. wohl zu den vorher erwahn- <

quadrigarii passen wiirde, nicht aber in den Zu-
sammenhang mit salinatores u. s. w.; S aim as i us
schrieb eybiarios, Reifferscheidp*cara<s; ich

lese pigmentarios. [Pollack.]

Bigati (notae argenti fuere bigae atone qua-
drigae, inde bigati quadrigatique died, Plin. n.

h. XXXIII 46. Fest. p. 98), Bezeichnung von
Denaren der romischen Bepublik, genommen von
dem Geprage (ahnlich wie Victoriati, %e"/.<bvai,

jiw/.oi
, ylavxeg oder in der spateren Kaiserzeit J

SiCydoi u. a.); der Darstellung einer auf einem
Zweigespann daherfahrenden Gottheit, zunachst
der Luna (Diana). Die weitere Verwendung des
Grundmotivs vertragt sich mit der Variierung der
einzelnen Teile des Typus; bald erscheint statt

der Luna (Diana) die Victoria, die gewohnlichste
Darstellung dieser Gattung, aber auch Apollon,
Iuppiter, Hercules, Venus, Pietas; als Zugtiere
werden gewohnlich Pferde verwendet, doch wech-
seln sie auch mit Hirschen, Centauren, BOcken ab ; 6
endlich werden die Bigae durch Trigae und Qua-
drigae ersetzt. Die B. bilden zusammen mit den
Dioskurendenaren , die das alteste Geprage der
romischen Silbermiinze daistellen, die Hauptmasse
des alteren republicanischen Silbers, so dass B.
geradezu mit Denar gleichbedeutend verwendet
wird (Liv. XXIII 15, 15. XXXIV 10, 4; argen-
tumbigatumXXXlII2B, 9. XXXIV 46, 2. XXXVI

21, 11; vgl. XXII 52, 2 trevenis nummis qua-
drigatis, dann dueenis und eentenis); so auch bei
Tacitus Germ. 5, wo die (angesichts der in Ge-
wicht und Feinheit stark verringerten Silbermunze
der taciteischen Zeit sehr begreifliche) Nachfrage
der Germanen nach dem alteren republicanischen
Silber durch die Erwahnung zweier besonders
charakteristischen Formen desselben veranschau-
licht wird :peeuniamprabant veterem et diu notam,

Oserratos bigatosque. Mommsen Miinzwesen 294.
462. 480 (franz. Cbersetzung II 19. 182. 262) und
Ann. d. Inst. 1863, 28. Kliigmann Ztschr. fur
Numismatik 1878, 62ff. Hultsch Metrologies 269.
286. Babelon Monnaie de la rep. Rom I p. XXIff.
LII. [Kubitschek.]

Bigelis, Konig der Gothen, durch den jungeren
Ardabur zwischen 457 und 470 geschlagen und
getotet. Jord. Bom. 336, vgl. Bigi las. [Seeck.]

Bigerra (Btysoga), Stadt der Oretaner in

)Hispania Tarraconensis (Liv. XXIV 41, 11). Ptole-

maios (II 6, 60) teilt sie den benachbarten Basti-
tanern zu. Hiernach halt C. Miiller (zu Ptol.)

den oretanischen Ort fiir das heutige Becerra, den
bastitanischeB fur Bigorra zwischen Albacete und
Alcaraz. Das iberische Wort kehrt auch in Aqui-
tanien wieder; Livius undPtolemaios nieinen wahr-
scheinlich denselben Ort, dessen Lage nicht be-
kannt ist. [Hiibner.]

Bigerriones, aquitanische Volkerschaft , die

) sich mit den Tarbelli, Vocates, Elusates, Ausci u. a.

dem Crassus ergab, Caes. b. g. Ill 27. Sie sind
offenbar identisch mit den Begerri des Plin. n. h.

IV 108, unter dem Namen Bigerri auch bei Spa-
teren erwahnt (Bigerritanus z. B. bei Greg. Tm\,
Bigerricus bei Sulp. Sev. I 1, 8 u. 6\ ; die Zeug-
nisse vollstandig bei Holder Altkelt. Sprach-
schatz s. v.). Ihr Hauptort hiess Bigorra (Be-
gorra), vgl. Not. Gall. XIV 11 (in provincia
Novempopulana): civitas Turba ubi eastrum Bo-

) gorra (Var. Bigora)
;
Greg. Tur. urbs Beorretana,

Begorretana
; Geogr. Rav. IV 41 p. 300 Bigor-

rias. Der Name hat sich erhalten in Bagn^res-
de-Bigorre (dep. Hautes-Pyreriees). In dem zu
diesem Arrondissement gehorigen Dorfe Cieutat
suchtLongnon den alten Hauptort derB. (Ge"ogr.

de la Gaule au Vie siecle 599). Desjardins
Geogr. de la Gaule II 363. 368. [Ihm.]

Bigeste (Tab. Peut. Geogr. Rav. 210, 8),
Station der Strasse Narona-Salonae in Dalmatien

;

nach den Distanzangaben jetzt Humac, siidwest-

lich von Ljubuski im Thale der Trebezat, die

sich oberhalb Narona in die Narenta ergiesst

(CIL HI p. 1029. 1501. W. Tomaschek Mit-
teilungen der Wiener geogr. Gesellschaft 1880,
526f. O. Hirschfeld Herm. XXV 353. Kiepert
Formae orbis antiqui XVII. A. Bauer Arch.-epigr.
Mitt. XVII 135). Humac war ein stark befestigter
und besetzter Ort, dessen fortificatorische An-
lagen die Trebezat abwarts bis zur Narenta bei
Struge reichen, wo am linken Ufer ein Lager
zur Sperrung des Thales zum Teil blossgelegt
wurde (Wissenschaftl. Mitteilungen aus Bosnien
und der Hercegowina IH 522). Das Hauptlager
war auf dem Gradcine (Burgfeld) genannten Felde,
dicht am linken Ufer der Trebezat, 1/4 Stunde
sudlich vom Kloster Humac (M. Hoernes Arch.-
epigr. Mitt. IV 40). Hier hat eine Vexillation
der leg. VIII Augusta gebaut (CIL III 6435 =
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10181 = 133382) und garnisoniert, nach Momm- begleitete den Historiker Priscus bei seiner Ge-

sen (CIL III p. 1039, vgl. 280. 482), Hirschfeld sandtschaftsreise an das Hoflager des Hunnen-

(a. a. 0.) und Bauer (a. a. 0.) unter Augustus konigs. Prise, frg. 7. 8. 14 p. 76. 81. 94. 95. 98.

vor der Teilung Illyricums. Weiter lagen hier Vgl. Bigelis. [Seeck.]

ein Detachement der leg. IIII Flavia felix (wahr- Bigis (Biyk), Ortschaft in Drangiane, Ptol.

scheinlich um die Mitte des 2. Jhdts.; Patsch VI 19, 5; sie kann mit Bestimmtheit weder auf

Wissenschaftl. Mitt. Ill 526f.) ; die eoh. 1 Lueen- Bis (Bist) in Anauon noch auf Biyt (Byst) in Ara-

sium Hispanorum equitata (CIL III 8486. 8492) chosia bezogen werden; doch lag sie wohl am
vor dem J. 80, in welchem Jahre sie in Panno- Etymandros (Hflmend). [Tomaschek.]

nien genannt wird (CIL III D. XI = XHP vgl. 10 Bigorra s. Bigerriones.

E. Bormann Arch.-epigr. Mitt. IX 89. Hirsch- Bigranae (Biyoavarj), District in Moesien am
feld CIL III p. 1476; adn. zu 8486); die eoh. Danubius, Procop. de aed. IV 6 p. 290.

Ill Alpinorum equitata im 1. Jhdt. (CIL III [Patsch.]

6366 = 8491 [vgl. Glasnik 1894, 352]. 8495 [vgl. Biiuthas s. Beiudaes.

Wissenschaftl. Mitt. 1331. Glasnik 1895,400]); Bikon (Biton?), Hellene. Er ermordet in Bak-

die eoh. VIII voluntariorum vielleicht noch im trien auf einem Gastmahl des Boxos im J. 825 den

1. Jhdt. (CIL III 6365 = 8490 ;
vgl. Wissenschaftl. Athenodoros, s. d. Nr. 11. Er wird auf die Folter

Mitt. Ill 282); die eoh. I Belgarum equitata gespannt und soli getotet werden ; von den Soldaten

im J. 173 (CIL III 1790 = 6362 = 8484. 8494, befreit, stellt er sich an die Spitze von 3000 der-

vgl. Glasnik 1895,369). Aus der Zeit der Statio- 20 selben , um nach Griechenland zuriickzukehren,

nierung der Cohorten in B. stammen auch die Curt. IX 7; vgl. Droysen Hellenism. I 2, 198.

Inschriften CIL m 1918 und Ballif-Patsch [Kirchner.]

Rem. Strassen I 63. Die leg. VII Claudia p. f. Bikos (/Sixo?), ionische, aus dem Semitischen

hat in B. nur zwei Veteraneninsehriften CIL III entlehnte Bezeichnung eines orientalischen Trink-

8487. 6464 = 8488 und einen Stein CIL III 8493 gefasses, nach IloXvdevnrjg 6 Ilaotavas bei Athen.

hinterlassen , auf dem die Charge des Verstorbe- XI 784 D eines <piaku>Ssg noxrjQiov. Herodot I

nen nicht mehr ersichtlich ist. Aus CIL III 194 und Xenoph. anab. I 9, 25 gebrauchen das

1789 = 6363 = 8485 darf auch nicht auf die Wort, wo sie von persischen Verhaltnissen sprechen,

Stationierung einer Abteilung der leg. XI Glau- Hipponax hingegen frg. 27 scheint es aus der Volks-

dia p. f.
in B. geschlossen werden, da der Cen- 30 sprache zu haben. Seit dem 4. Jhdt. Cfters bei

turio hier in specieller Mission geweilt haben Dichtern. Die Form charakterisiert Hesych als

kann. Bei einem so lang besetzten Lager mussten azauvos wra e%a>v , das rhetorische Lexikon bei

grOssere eanabae entstehen. Diese befanden sich, Bekker An. gr. 226, 16 als cpiaXrj. Demnach

•wie grosse Ruinenfelder bezeugen, am rechten scheint es ein hohes Trinkgefass mit zwei Hen-

Ufer der Trebezat. Die Verbindung mit dem keln gewesen zu sein. Der Name lebt noch in

Lager stellte eine noch jetzt erkennbare Briicke dem neugriechischen fivxog, [linos fort. Vgl. H.

her (Hoernes Arch.-epigr. Mitt. IV 40. Fiala- Lewy Die semit. Fremdw. im Griech. 101.

Patsch Wissenschaftl. Mitt. Ill 282). Die An- * [C. Robert.]

siedlung erstreckte sich auch noch weiter fluss- Bilbana (BU.fiava, Var. Bikaiva und Bilava),

aufwarts nach Proboj (Wissenschaftl. Mitt. IH 40 Stadt der Gerrhaeer an der Ostkiiste von Arabia

281ff. Glasnik 1895, 365f.) und Vitina, wo zwi- felix, Ptol. VI 7, 16; nach Spr en ger (Alte Geogr.

schen diesem Orte und Veljaci zu beiden Seiten 185) in der Gegend von al-Katif.

Seiten der Trebezat ein sehr ausgedehntes Ruinen- [D. H. Miiller.]

feld constatiert wurde (Arch.-epigr. Mitt. IV 41f. Bilbilis , Fluss (s. Salo) und Stadt (Muni-

Wissenschaftl. Mitt. Ill 522ff.). Dass Vitina mit cipium) der Keltiberer in Hispania Tarraconensis,

dem Lager in Verbindung gebracht werden muss, mit dem Beinamen Augusta (Mart. X 103, 1) und

beweist die Auffindung von Ziegeln der leg. IIII Miinzen mit der iberischen Aufschrift plpls (Mon.

F. f.
(Wissenschaftl. Mitt. HI 526f.) und anderer ling. Iber. nr. 85) und der lateinischen Bilbilis

Militarsteine (CIL III 6365 = 8490). Wenn Gla- Italiea munieipium Augusta (nr. 85 a), Martials

vinids Lesung von CIL 8496 richtig ist, ist 50 Vaterstadt (Mart. I 61, 12. X 20, 1. 103, 1. XII

aus den eanabae ein munieipium geworden. Wie 18, 9), auf einem Felsen (Paulin. Nol. carm. 10,

sehr in B. das Militar dominierte, beweisen die 223f. BUbilem aeutis pendentem scopulis) am
Tempelbauten der hier stationierten Truppen: Salo in rauher Gegend (Mart. I 50. IV 55, 11.

CIL IH 1790 = 6362 = 8484. 1789 = 6363 = X 104, 6. XH 18, 9) und an der Strasse von Eme-

8485 : Templum Liberi patris et Liberae. Es rita nach Caesaraugusta gelegen (Itin. Ant. 437,

sei noch hinzugefugt, dass das ganze Thai der 3. 439, 1; beim Geogr. Rav. 309, 16 Belbili), aus-

Trebezat bis zu ihrer Quelle sehr stark besiedelt gezeichnet durch Eisenwerke, Waffenschmieden

war und dass von hier aus, wie Ziegeln der Pan- (Mart. I 49, 4. IV 55. XII 18), auch Goldver-

siana, des C. Titius Hermeros und Q. Clodius arbeitung (ebd. Xn 18, 9) und Pferdezucht (denn

Ambr'osius erkennen lassen, eine lebhafte Handels- 60 die Lesart equis ist bei Mart. 1 49, 4 allein bezeugt,

verbindung mit dem Nordgestade der Adria unter- aquis uberflussige Verbesserung), die im nordwest-

halten wurde. [Patsch.] lichen Spanien bluhte. Martial spricht mit Liebe

Bigi, beim Geogr. Rav. 224 , 2. 381 , 9 und von B. und nennt eine Menge sonst unbekannter

Guid 543, 6 fehlerhaft statt Vegia, s. d. Localitaten in ihrer Umgegend. Ausserdem s.

[Patsch.] Strab. Ill 162. Plin. XXXIV 144. Ptol. H 6, 56;

Bigilas, Dolmetscher am Hofe Theodosius II., lust. XLIV 3, 8 nennt den Fluss Birbilis (die

war Mitwisser des Anschlages, welchen der byzan- Form mit r auch CIL VI 2728. XII 735). Die

tinische Hof gegen das Leben Attilas machte, und Stadt wird auch sonst (Auson. epist. 24, 56. Paulin
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Nol. epist. 10, 223. 231. Sidon. Apollin. c. 23, 163.
Consent. V p. 399 Keil) und auf Inschriften er-

wahnt (Jullian Inscr. de Bordeaux nr. 66); jetzt

Bambola mit Euinen auf einem Berge bei Cala-
tayud. In der Niihe die noch jetzt als Heilquelle
benutzten Aquae BilbilUanorum (s. Aqua Aquae
Nr. 19). Vgl. fiber die Bedeutung von B. nieine
Bemerkungen Wochenschr. fur klass. Philol. IV
1887, 813 und CIL II p. 410. 940. [Hiibner.]

Bilbina (BikjSiva), persische Stadt, deren
jetzige Lage unbekannt ist, Steph. Byz.

[Weissbach.]
Bilecha s. Balicha.
Bilia(?). Hieronymus adv. Iovin. I 46 be-

richtet: Duilim (Consul im J. 494 = 260), qui
primus Romae navali certamine triumphavit,
Biliam virginem duxit uxorem tantae pudicitiae,
ut Mo quoque saeculo pro exemplo fuerit
is (= Duilius) iam senex et trementi corpore in
quodam iurgio audivit exprobrari sibi os foeti-
dum et tristis se domum contulit. Gumque uxori
questus^ esset, quare nunquam se monuisset, ut
baric vitio mederetur, ,feeissem, inqtiit ilia, nisi
putassem. omnibus viris sic os olere.' Da nach
einem bekannten lateinischen Lautgesetz dm im
Anlaut vielfach in b iibergegangen ist, wofiir
Cicero or. 153 duellum = helium, duis = bis,

Duellius = Bellius als Beispiele anfiihrt (ent-

sprechend Duilius, wie die capitolinischen Fasten
schreiben, in Bilius; vgl. CIL I p. 39 Anm.), so

hat man bisher allgemein angenommen, dass aucb
diese B. urspriinglich Duilia geheissen hat. Vor-
ausgesetzt auch, dass bei Hieronymus wirklich B,
die richtige Uberlieferung ist, was sich zur Zeit
beim Mangel einer kritischen Ausgabe nicht ent-

scheiden lasst, so ist doch jene Annahme sehr un-
sicher. Denn es ist unwahrscheinlich , dass der
Autor, aus dem Hieronymus schfipfte, zwar Dui-
lius, aber dann Bilia schrieb. Und dass Duilius
Gattin aus der Gens Duilia stammte, ist urn nichts .

wahrscheinlicher als die Annahme, dass sie einem
anderen Geschlecht angeho'rte. Da Vertauschung
von B und V namentlich im Anlaut zu den ge-

wehnlichsten hsl. Fehlern gehCrt, so konnte man
eher daran denken, dass der wahre Name (Vilia =)
Yillia lautete. Dieselbe Geschichte wird iibrigens

auch von der Gattin des KOnigs Hieron erzahlt,

Plut. de inimic. util. 7. [Klebs.]

Biiimasgram, eine wie es scheint hinter-
indische Ortschaft, Geogr. Rav. II 1 p. 40: Bon- !

nogaris B.. vgl. II 12 p. 71: Siltam Gramaml
[Tomaschek.]

Bilimer, Magister militum per Gallias im
J. 472, suchte dem Kaiser Anthemius, als er in

Bom von Ricimer belagert wurde , mit seinem
Heere Entsatz zu bringen, wurde aber am Pons
Hadriani geschlagen und getotet. Paul. Diac. hist.

Rom. XV 4. [Seeck.]

Bilion (Geogr. Rav. V 9 p. 364, 10; Bilsm
ebd. II 17 p. 99, 16; Billeon bei Guido 100 (

p. 530, 6) s. Billaios.
Biligtages, llergetum regulus im J. 559 = 195,

Liv. XXXIV 11. 12. [Klebs.]

Bilistiche s. Belistiche.
Biiitlo(n), Castell in Raetien: ad Bilitionem

huius urbis (Mediolanum) castrum in campis
situm Caninis Greg. Tur. hist. Franc. X 3 (dar-

aus Paul. Diac. Hist. Langob. Ill 31 Bilifionis

castrum). Spater BelHtiona (Geogr. Rav. IV 30),
BeUineiona (Guido c. 14 p. 458), heute Bellin-

zona. Holder Altkelt. Sprachsch. s. v. verweist

auf den Name]) Bileseton CIL II 3537. [Ibm.]

Bilkon, eine Stadt auf Kreta, deren Existenz
erst kurzlich bezeugt worden ist durch ein merk-
wiirdiges, in Magnesia a. M. gefundenes kretisches

Psephisma aus dem Ende des 3. Jhdts. v. Chr.,

das sich selbst aber als ein zu Ehren des mythi-
) schen Stadtgriinders von Magnesia, des Leukippos,
verfasstes Psephisma giebt — also eine offenbare

antike Falschung: O. Kern Die Griindungsge-

schichte von Magnesia (1894) 14. v. Wilamo-
witz-Moellendorff Herm. XXX (1895) 190.

Durch dieselbe Inschrift ist ein iegov x& 'An6X-

Xcovog ra> BiXxcovlco bezeugt als Versammlungs-
platz des xoivdv der Kreter, das es aber in Wirk-
lichkeit erst seit dem dritten Jahrhundert gab.

Den von Ed. Meyer Berl. Philol. Wochenschr.
) 1895, 452 und auch anderen geausserten Gedanken,
dass bei Bdxtonog vielleicht an fsX^avds zu

denken sei, hat E. Fabricius (brieflich) noch zu
grOsserer Wahrscheinlichkeit gebracht, indem er

an die feXxdnoi der Inschrift vom Tempel des

Apollon Pythios in Gortyn Monument! antichi dei

Lincei III (1893) 23, 10 erinnert hat. [Kern.]

Billa (B(XXa), Ort (xmurf) im Iimern der Mar-
marika, Ptol. IV 5, 29. [Sethe.]

Billaios (Billis bei Plin. n. h. VI 4), Fluss

) in Bithynien, nach dem Periplus des Arrian (c. 19)
und eines Dngenannten (c. 13) 20 Stadien Ostlich

von Tium, nach Mark. Herakl. epit. Menipp. 8
(Miiller) unmittelbar bei Tium. Er gait vielen als

der Grenzfluss von Bithynien und Paphlagonien,
Plin. n. h. a. a. O.; vgl. Apoll. Rhod. II 791 und
Schol. Tab. Peut. IX 4 Miller (Byleum

fl.). Geogr.
Rav. II 17 (Bilem) p. 99, 16 und V 9 (Bilion)

p. 364, 10. Jetzt der Filios, der seinen Namen
aber erst nach der Vereinigung des Bolisu und

tdes Dlutschai (Soghanlusu) tragt, v. Diest Peter -

manns Mitt. Erg.-Heft 94, 59. 65ff. 73. Anton
ebd. Erg.-Heft 116, 80ff. Ausserdem v. Tschi-
hatscheff Petermanns Mitt. Erg.-Heft 20, 45 und
Kieperts Anmerkung dazu. Fiir die altere Lit-

teratur Ritter Erdkunde XVLTI 699ff. [Ruge.]

Billaros (BiXXaoog), Verfertiger eines um
seine Axe drebbaren , in Sinope aufgestellten

Globus (a<patga), welcher die scheinbare tagliche

Umdrehung des Himmelsgewolbes um die Erde
und vielleicht auch (durch besondere mecha-
nische Vorrichtungen) die Bewegungen der Pla-

neten versinnbildlichte. Als Lucullus im Kricge
gegen Mithridates Sinope eingenommen hatte,

liess er die Stadt im Besitze ihrer Kunstwerke.
nur die BiXXdpov otpaupa und eine von Sthenis
gefertigte Statue des Autolykos, des Stammheros
von Sinope, nahm er mit sich (Strab. XII 546).
Uber die a^aigoaoila der Alten und liber die von
Marcellus, dem Bezwinger von Syrakus, nach Rom
gebrachte ocpcuqa des Archimedes vgl. Astrono-
mie § 18f. und Archimedes Nr. 3 § 20.

[Hultsch.l

Billis s. Billaios.

Bilubium (It. Ant. p. 338. Tab. Peut.
;
Geogr.

Rav. 210, 11 nennt dafiir ein Iulianum), Station
der Strasse Salonae-Novae-Narona in Dalmatien

;

nach den Distanzangaben im Thalkessel der Vrlika
zwischen Lovrec' und Imoski. W. Tomaschek
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Mitteilungen der Wiener geogr. Gesellschaft 1880,

525. Kiepert Formae orbis antiqui XVII.
[Patsch.]

Bimater = SiurjtcoQ, Beiwort des Dionysos

von der bekannten Geburtssage, nach weleher Zeus

die Leibesfrucht der Semele in seinen Schenkel

einnahte, so dass Dionysos gleichsam zwei Mutter,

Semele und Zeus, hatte; Ovid. met. IV 12. Hygin.

fab. 167. Schol. Stat. Theb. VII 166. Auch der

Leiber pater bimatus (so) des inschriftlichen Ge-

dichtes CIL VIII 2632 ist wohl so zu verstehen.

[Jessen.]

Bimatra (Biudrpa, Ptol. V 18, 13), Ort in

Mesopotamien. Wohl aramaeisch Be Mattdrd
.Wacnthaus'; vgl. das arabische mandxir .die

rOmischen Grenzposten' (gegen die Araber).

[Fraenkel.]

Bimbelli s. Binbelli.

Bimblines (BipfHivrjs) s. Biblos Nr. 1 und
Bibline.

Bimeros (Biuegog), Castell in Dacia medi-

terr, Procop. de aedif. p. 283, 1. Vgl. W. To-
maschek Die alten Thraker II 2, 60. [Patsch.]

Bimsstein. Der B., xior/gig, xioorjgig (auch

xioorjlig geschrieben, Luc. hid. voc. 4. Etym. M.

515, 28), pumex, kommt als Product vulcanischer

Eruptionen an zahlreichen Stellen der alten Welt
vor; vgl. Theophr. de lapid. 19ff. Plin. XXXVI
154ff.; den vom Aetna (vgl. Theophr. a. a. O. 23)

behandelt ausffihrlich Lucil. Aetn. 421ff. (vgl.

!

481), Catinensis pumex Iuv. 8, 16; pompeiani-

schen vom Vesuv f-ilhrt Vitr. II 6, 2 an. In der

Baukunst fand er nur geringe Verwendung; wenn
Plin. a. a. O. 154 anfiihrt, dass die musaea de-

pendentia ad imaginem specuus arte reddendum
daraus hergestellt wurden, so ist unter pumex
nicht B., sondern poroeser Tropfstein oder Kalk-

sinter zu verstehen, ebenso wie unter dem der

Quellen von Mattiacum, ebd. XXXI 20, ferner

bei den Mart. IV 57, 2 und Stat. Silv. Ill 1, 144

erwahnten kunstlichen Grotten (und nicht minder
bei den Seegrottea, die die Dichter den Meer-

gOttern zur Wohnung geben, s. Verg. Georg. IV 374.

Ovid. met. Ill 159. VIII 561; fast. II 315. Sil.

It. VII 419), oder wenn bei Ovid. met. X 692 ein

Haus nativo pumice gedeckt ist. Auch die pu-
miceae molae bei Ovid. fast. VI 318 kSnnen nicht

Handmiihlen von B. sein , da dieses weiche Ma-
terial dafur durchaus ungeeignet ist; hier be-

deutet es offenbar Lava (die Erklarung Peters;
,ausgehohlt wie B.' ist sicher falsch, da man die

grosse TrichterOffnung des obern Miihlsteins doch
nicht mit den LOchern des B. vergleichen kann).

Auch wo pumex als Ort fur wilde Bienenschwarme
n. dergL erscheint, wie Verg. Georg. Ill 44, oder

Dei Hor. carro. 111,5: quae nunc oppositis debilitat

pumicibus mare ist vermutlich ein anderes po-

roeses Gestein gemeint. Als Baumaterial fand

der B. in der Regel nur Verwendung als Zusatz

beim MOrtel (impensa pumieea, Pallad. I 13, 2);

in Pompei ist er beim Bruchsteinmauerwerk und
besonders in GussgewOlben hauflg verwandt, s.

X i s s e n Pompeian. Studien 9f. Overbeck
Poinpei-' 498. In der Sculptur nahm man B. zum
Glatten der Marmorstatuen , Plin. XXXVI 53;
weiche Rolle aber der B. bei dem von Plin. XXXIII
64 sehr unklar beschriebenen Verfahren der Vergol-

tlung von Metallgegenstanden spielte (vgl. Bliim-

ner Technologie IV 344, 1), ist nicht mit Sicher-

heit anzugeben. Die ausgedehnteste Verwendung
fand der B. in der Schreibtechnik und bei der

KOrperpfiege. Was erstere. anlangt, so diente der

B. zunachst zum Scharfen der Federspitze, vgl.

Anth. Pal. VI 63, 8: igr/xaXst/v zs Xtfiov, Sovd-

xcov ev&ijysa xda/.cov; 64, 2 : y.al ayJ.rjpcov axdvijv

rpnxaXetjv xaXd/Mov; ferner ebd. 62, 3. 65, 5. 66, 4.

67, 3. 68, 4 ; sodann aber bediente man sich seiner

) zum Glatten des Papieres oder Pergamentes (Anth.

Pal. VI 295, 5: Xsavreigav xiarjptv), besonders an
den beschnittenen Randern derselben, daher pumi-
cata fronte Mart. I 66, 10 und vgl. ebd. 117, 6.

VIII 72, 1. Hor; ep. I 20, 2: Sosiorum pumice
mundus. Catull. 1, 2. 22, 7. Ps.-Tib. Ill 1, 10.

Ovid, trist. I 1, 11. Ill 1, 13. Diese Behand-
lung heisst pumicare, xiorjpi&iv

,
vgl. Corp.

gloss, lat. II 349 (ebd. 434 anr)xrt)g pumica-
tor). Isid. or. VI 12, 3: cireumeidi libros Si-

I eiliae primum increbruit. nam initio pumiea-
bantur. Nach Plin. XXXVI 154 kam d.er hier-

fur sowie in der Kosmetik benutzte B. in bester

Qualitat von Melos
,
Nisyros und den aiolischen

Inseln. Vgl. Gardthausen Griech. Palaeogr. 70.

Birt Antik. Buchwesen 365. Marquardt Rom.
Privatleb. 2 824, 9. Bei der KOrperpfiege benutzte

man B. vornehmlich , um die Haut damit glatt

zu reiben, was nicht nur Frauen, sondern auch

Manner thaten, Plin. XXXVI 139. 154; bei rOmi-

schen Schriftstellern wird diese Sitte sehr hauflg

erwahnt, Lucil. (frg. VII 2 Mull.) bei Non. p. 95,

16. Ovid. a. a. I 506. Mart. V 41, 6. XIV 205.

Iuv. 8, 16. 9, 95. Sidon. Apoll. ep. I 7, 9. VIII 3,

5 , sodass pumicatus auch iibertragen soviel als

glatt, geleckt bedeutet, Plin. ep. II 11, 23 (und

Prop. Ill 1, 8 selbst von Versen: exactus tenui

pumice versus). Wie alt die Sitte ist, geht daraus

hervor, dass in einem allerlei Kosmetika zusam-

menstellenden Fragment des Aristophanes (320, 4
Kock) bei Poll. VII 85 auch die xiariqig aufge-

fiihrt wird. Pulverisiert diente B. zum Putzen

der Zahne, Plin. XXXVI 156: fiunt ex is etdenti-

frieia; vgl. Galen. XII 222 K. Diosc. V 124; da-

her citiert Apul. apol. 6 den Vers des Catull. 39,

19 : rmsam defricare gingivam mit der Variante

pumicare fur defricare. Mannigfaltige Verwen-

dung fand der B. auch in der Medicin, Galen. XII
205. 221. Diosc. V 124. Plin. XXVI 21. XXVIII
233. XXX 72. 108. XXXIII 85. XXXVI 155f.

Cels. med. V 5. 12; auch im Aberglaubeu spielte

er eine Rolle, indem man glaubte, dass B. pulveri-

siert getrunken, trinkfest mache, Theophr. bei

Plin. XXXVI 156; vgl. ebd. XIV 138. Endlich

mag noch angefiihrt werden, dass Spengel zu

Diosc. II 653 glaubt, der von Diosc. V 140 be-

sprochene Xi&og <Pqv-/ios (danach Plin. XXXVI
143), dessen sich die Farber bedienten, sei eine Art

B. gewesen, der in jenen vulcanischen Gegenden
Kleinasiens vorkommt. [Blumner.]

* Binagara — richtiger wohl Binnagara zu

schreiben — , Stadt in Indoskythia am ostlichen

Ufer des Indos und zwar an dessen Mittellauf

zwischen der Einmundung des Zaradros im Pang-

ab und der Gabelung in mehrere Anne in Unter-

Sindh, Ptol. Ill 1, 61. Zu weit nOrdlich, bei

Ahmedpur sudlich von Ucch, sucht dieselbe Lassen
Ind. Alt. Ill 143; zu weit sudlich, bei Brahman-
abad nordOstlich von Haidarabad, Mac Murdo
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und ebenso Yule. Genauer lasst sich die Lage
bestimmen, wenn wir annehmen, dass die aus dem
vollstandigeren Exemplare der Weltkarte aufge-
nommene Station Binnagar des Geogr. Eav. II
1 p. 43, wie es die Stellung derselben hinter Ale-
xandria-Cotrica und Ochyrea gut gestattet, in der
Nahe oder seitwarts von Phara gelegen habe, einer
Station, welche die Tab. Peut. im Anschluss an
Ochyrea auf der grossen Heeresstrasse nach Ale-
xandria Bucephalos vermerkt. Wenn wir Alexan-
dria-Cotrica bei Gandava

.
(arab. Qandabil) und

Kotri, ferner Ochyrea bei Sahpur oder bei Yaqub-
abad, endlich Phara bei Ubar6 am Ostlichen
Ufer des Indus ansetzen, so kann B. die Stelle
der wichtigen, den Indusflbergang beherrschenden
Peste BOri oder Al6r, wohin auch Alex. Cun-
ning h am B. versetzt, eingenommen haben. Ein
drittes Zeugnis fur B. liegt in Mivva.ya.Qa des
Peripl. mar. Erythr. 38 vor: so hiess die im Bin-
nenland nordlich von den sieben Miindungen des Sin-
thos gelegene Metropolis von Indoskythia, welche
zur Zeit der Abfassung des Periplus im Besitze
der Parthoi stand, deren Konige sich im Lande
gegenseitig bekampften und verdrangten; die Lage
von B6ri spricht nicht gegen diese allgemein ge-
haltene Angabe, die freilich auch gestattet, an
die zur Zeit der ersten Arabereinfalle vielgenannte
Statte von Brahmanabad zu denken. Lautlich
entsprechen einander die Elemente bin und min

;

dazu skr. nagara ,Stadt'; s. dariiber unter Min!
und Minnagara. Ein ganz verschiedener Ort
dagegen ist das ptolemaeische Banagara (s. d.)

d. i. Bami-nagara. [Tomaschek.]
Binai (Blvai), Stadt in Makedonien, in deren

Nahe Braunkohle gewonnen wurde, angeblich von
Philipp (II.?) als Aufenthaltsort unziicbtiger Men-
schen {fitvico\) gegrtindet, Theophr. de lap. II
12. 15. Heroth. in Etym. M. s. Bivn. Tzetz. Chil.

p. 510 K. {^ivrjQia.). Vielleicht identisch mit dem
Castell Biveog in Dardania bei Procop. de aedif. <

IV 4 p. 282. Vgl. Tomaschek Die alt. Thraker
II 2, 60. [Oberhummer.]

Binatia (Bivaxla), Epiklesis der Eileithyia
auf Kreta in der von R. Bergmann De inscrip-
tione Cretensi inedita, Brandenburg 1860 publi-
cierten Inschrift; gleich Einatia (s. d.).

[Jessen.]

Binatos, Ort auf Kreta, s. Einatos.
[Oberhummer.]

Binbelli (var. Bimbelli), bei Plin. n. h. Ill s

47 eine ligurische Velkerschaft. [Hiilsen.]

Binda, view in Africa, Geogr. Eav. Ill 5
p. 144, s. Vina. [Dessau.]

Bindas (BivSag), bei Ptol. VII 1, 32 Van-
ante fur Byvdag, s. Ben das.

Bindogladia s. Vindogladia.
Bineos s. Binai.
Bineses, vornehmer Perser, wurde 363 dem

Kaiser Iovian als Geisel iibergeben und nahm bald
daiauf Nisibis fur den persischen Konig in Besitz
Amm. XXV 7, 13. 9, 1. [Seeck.J

Bingium, Stadt der Vangiones am Rhein
(Tac. hist. IV 70), an der Heerstrasse Mogontia-
cum-Agrippina, Tab. Peut. Itin. Ant. 253. 371.
374 (Var. Bingio, Vingio, Vineo) ; auf dem Meilen-
stein von Tongern (Orelli- Henzen 5236. Des-
jardins Geogr. de la Gaule IV 31 pi. VI)
[Bijngium. Auch von Amm. Marc. XVIII 2, 4 er-

wahnt (Bingio, Var. Vingo)
; bei Auson. Mosella 2

wird mit Mommsen Vingo statt des iiberliefer-

ten uico herzustellen sein. In der Not. dign. occ.
XLI 10. 22 Bingio, beim Geogr. Rav. IV 24
p. 227 Bingum. Heut Bingen. Desjardins
Table de Peut. 9. Bitter Rhein. Jahrb. XVI Iff.

Ober rOmische Funde in Bingen und Bingerbruck
berichten die Rhein. Jahrb. mehrfach (vgl. Register-
hefte). Die spariichen Inschriften beiBrambach

0 CIRh nr. 866ff. Vgl. Holder Altkelt. Sprachsch.
s- v. [Ihm.]

Binio (ausser beim Chronographen vom J. 354
[s. u.] lediglich in Glossarien genannt und als
St]vdgia oder divov/ifua xai dtjvagta erklart), ein
Doppelstfick: in Gold Hist. Aug. Alex. Sev. 39, 9
formas bitiarias (d. i. Binionen) et quaternarias
et denarias etiam atque amplius usque ad bilibres
quoque et centenarias

.,
quas Ileliogabalus inve-

nerat, resolvi praecipit neque in usu cuiusquam
Oversari; beim Chronographen vom J. 354: Gal-
lienus congiarium dedit -XrCftCCL et binionem
aureum. Vgl. Medaillon. [Kubitschek.]

Binna s. Kinna.
Binnagar s. Binagara und Minnagara.
Binnastas, Ort Agyptens, Geogr. Rav. Ill 2,

vermutlich aus Bubastis (s. d. Nr. 2) verderbt.

[Sethe.]
Binoris s. Binothris.
BinotUris (Blvco&oig), dritter Konig der zwei-

) ten agyptischen Dynastie, unter dem die Frauen
das Erbfolgerecht erhalten haben sollen, Manethos
nach African, bei Synkell. p. 54 D (= Btowig
Euseb. ebd. 55 D ; chron. p. 96). FHG II 543.
Lepsius KOnigsbuch, Quellentafel 5. Die von
Africanus iiberlieferte Form scheint den Laut des
hieroglyphischen Namens gut wiederzugeben. Den-
selben Konig meint wohl auch Ioann. Antioch.
(bei Cramer Anecd. Par. II 383 = FHG IV 539,
21) mit Bivoogig, unter dem er eine fabelhafte

t Geschichte passieren lasst, die Manethos von dem
siebenten Konig derselben Dynastie erzahlte.

[Sethe.]
Binsen, echte B. , nennt der Botaniker vor-

zugsweise die Arten der Gattung Scirpus L. aus
der Familie der Cyperaceen; da indessen im ge-
wohnlichen Leben, selbst in botanischen Lehr-
biichern (vgl. Leunis Synops. II. Teil 113 § 722,
1 Iuncus L. und § 747, 6 Scirpus L.). auch die
Arten der Gattung Iuncus L. (= Simse) vielfach
gleichfalls als B. bezeichnet werden, auch beziig-
lich der alten Worte scirpus (etym. = unser
.Schilf'), iuncus und ayoTvog (S und f), vgl. Athen.
Ill 122 a) irgend welche strenge Scheidung nir-
gends consequent durchgefflhrt erscheint, sei im
folgendcn der Begriff B. im weitesten Umfange
gefasst. Danach verstehen wir unter B. gras-
ahnliche, auf saurem, sampfigem Boden (Torf-
boden) an Flussufern oder noch haufiger in oder
an stehenden Wassern (Siimpfen) wachsende Pflan-
zen mit knotenfreien . teils blattlosen. teils be-
blatterten, biegsamen, meist markerrallten Sten-
geln und einer aus einer kleinen seitlichen Spalte
unter der Spitze des Schaftes hervorkommenden
Blutenrispe bezw. einer einzelnen endstandigen
Ahre oder mehreren Ahrchen in Biischeln. Wie
an Schilfarten so war auch an B. das alte Grie-
chenland (auch Thessalien, vgl. Ov. met. VII 231

;

neugr. fiovgXa oder xova>oftovgX.og) reich , ebenso
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Italien (jetzt giunco). Vgl. Billerbeck Flora
class. 16. 17. 95. Fraas Synops. pi. fl. cl. 294.
Lenz Bot. d. a. Gr. u. R. 280. Weil die B.
gem am Wasser (so schon in der Odyssee V
463) wuchsen (B. = bi -+- na$ = beim oder am
Nassen sc. wachsende Pfianze), hiessen sie iunci
palustres (z. B. Ov. met. VIII 336; vgl. -iuncus
limosus Verg. Eel. I 48. Plaut. Rud. II 6, 39;

oxoTvo? eXeioxQoyos Archestr. b. Athen. VII 305)
und werden oft neben anderen einen feuchten

Standort liebenden Gewachsen genannt, z. B. neben
salix, uha, arundo (z. B. Ov. met. VI 345. VIII
336; fast. VI 411. Plin. epist. VIII 20, 5). Solch

eine B.-Lache hiess ayoivovg oder iuneetum (z.

B. Varro de r. r. I 8, 3). Wo die B. einmal
wuchsen, bildeten sie durch ihr massenhaftes Auf-
treten oft ein dichtes Gebiisch, vgl. Pind. Olymp.
VI 54. Aus ihrem Vorkommen schloss man ohne
weiteres auf das Vorhandensein unterirdischer

Siisswasseradern, vgl. Geop. II 4, 1. 5, 4. 5, 16.

Die in Griechenland haufigste axoTvog-Axt war
die Strand-Binse , Iuncus maritimus Lam. Dios-

korides (IV 52) unterscheidet von axoTvog ilua
ein doppeltes eldog: das eine o^voymvos genannt

(= Iuncus acutus, 1 m. hoch), nach der nadel-

artigen Scharfe seiner Spitze, mit abermals zwei

Unterarten, je nachdem Frtichte iiberhaupt nicht

hervorgebracht werden (axagnos, wahrscheinlich

Scirpus palustris, dessen Samen oft nicht zur Beife

kommen; nach Fraas Synops. plant, flor. class.

294 sind die ,unfruchtbaren' nur die jiingeren

WurzelstScke derselben Art ; = ayotvog aQgrjv bei

Theophr. h. pi. IV 12, 1) oder die Frtichte eine

dunkle Farbe (pisXayxQavis bei Theophr. a. O.)

und rundliche Gestalt besitzen (Scirpus lacustris

oder Sc. maritimus) : das andere iloayoivos (s.

Harpocr. s. v. Phot. p. 329, 11) genannt, fleischi-

ger und dicker als die vorigen Arten (entweder
= Iuncus mariscus oder wohl richtiger mit Fraas
295 = Scirpus holoschoenos L.). Letztere B.-Art

wurde teils wie Flachs gerostet (okoaymvog /?<:-

figey/tevog) teils ungerostet, apqayog, zu Flecht-

werk gebraucht (vgl. Ael. nat. anim. XII 43):
ziQog yag ra nlsyfiara ygrjotfuorsgog 6 oloayoivog
<5id io oagx&beg xai fiakaxov Theophr. h. pi. IV
12, 2 vgl. mit Plin. n. h. XXI 113: utUissimus
ad ritilia holoschoenos. Plinius, der aus Theo-
phrast geschopft hat, stimmt in allem Wesent-
lichen genau mit diesem uberein, vgl. Plin. n. h.

XXI 112ff. mit Theophr. h. pi. IV 12. Far die

attische Flora fiihrt von Heldreich (Pflanzen d.

att. Ebene = 5. Heft von A. Mommsens Griech.
Jahresz. 515) folgende Iuncusarten auf: Iuncus
glaucus Ehrh., I. Heldreichianus , I. acutus L.,

L lamprocarpus Ehrh., I. obtusiflorus Ehrh., I.

Gerardi Loisl., I. Tenageja L. fil., I. bufonius L.

(fasciculatusKoch) ; von Scirpusarten folgende zwei

:

Sc. Tabernaemontani Gmel. und Sc. maritimus L.

Vom Iuncus maritimus Lam. abgesehen, waren
— als fur die sfldliche Flora in Betracht kom-
mend — etwa noch Iuncus rigidus Desf., Scirpus
lacustris L. mit stielrundem, 1,25 bis 2,5 m.
hohem grasgrfinem Halm, mucronatus L. und
holoschoenos L. zu nennen. Die Bliitezeit der

meisten attischen Iuncusarten fallt in den April
und Mai, nur bei einigen, wie lamprocarpus und
obtusiflorus erst vom Juni an; Scirpus mariti-

mus bliiht im Mai. die andere Scirpusart erst

im Juni und Juli. Auch das altgriechische Wort
ftgvov scheint — wenigstens an einigen Stellen

— soviel zu bedeuten wie B. , z. B. Bias XXI
351 (hier neben Xanog und xvjceigov; vgl. Anthol.

Pal. IX 723. Nic. Ther. 200: ,die binsenreichen

Niederungen Agyptens'). Ob dagegen Diod. Sic.

Ill 10, 3 mit dgvov B. gemeint sind, ist fraglich:

hier scheint es eher eine dem Zuckerrohr nahe-

stehende Pfianze zu sein ; bei Theophrast bedeutet

10 tigvov keinesfalls die B. Das Vieh frisst nur ganz
junge B. (diese sind namentlich Schweinefutter),

die alten B. sind schlechte Futtergraser, weshalb
der Landmann sie als Dnkraut betrachtet und aus-

zurotteh bestrebt ist, zu welchem Behufe Plinius

griindliches Umgraben (Rigolen) des Ackers mit
dem Spaten empflehlt (n. h. XVIII 46). Aber in

Arabien werden die B. gern von Kamelen gefressen,

Galen XIV 74 K. Wegen der Harte und Zahig-
keit der biegsamen (molles Verg. Eel. II 72) Halme

20 wurden namentlich die grOsseren Arten (Iuncus

conglomeratus L., 1—2m. hoch, I. maritimus Lam.,
Scirpus silvaticus, Sc. maritimus, Sc. lacustris u.

s. w.) schon friihe zu allerhand Flechtarbeiten

(cratis iuncea Plin. n. h. XXI 84; iuncus von
iumgerel scirpare = flechten, binden, vgl. Varro
de 1. 1. V 137. 139. Nonius p. 83, 24) verwendet.

Dem Einsammeln der B. (axoivoXoystv) wurde aus
diesem Grunde besonderer Fleiss gewidmet, vgl.

Ovid. met. VI 345. Geop. HI 10, 7. Man fer-

30 tigte aus B. erstens sehr haltbare Seile oder

Stricke, Plin. n. h. XIX 31. Varro de r. r. I 22.

23. Poll. VII 160. Da die B. das alteste zur

Seilerarbeit benutzte Material gewesen sind (vgl.

Blii inner Techno!. I 296), ist oyoTvog , auch
oxotviov, gleichbedeutend mit ,Strick': urspriing-

lich nur Binsenstrick, spater iiberhaupt = Strick,

auch vom Werg- oder Hanfstrick (ayoivo^6.xr\g =
Seiltanzer ; der Seiler hiess ayotrojiXoxog und
oxoivoox(i6q>og, auch oyoivtoov/ifioXevg oder oyoiv-

40 ovgyog). Des B.-Strickes scheinen sich nicht selten

die SelbstmOrder bedient zu haben, wenn sie sich

den Tod durch Strangulieren gaben, vgl. Theokr.

XXIII 51. Plaut. Stich. IV 2, 56 (639). Ferner

stellte man aus B. KOrbe her, die den verschie-

densten Zwecken dienten: anvgi^eg oxoivoreveTg

Philipp. Anth. Pal. VI 5 ;
xaXagov ayoivoiaiv {xpaa-

fxivov Philipp. Anth. Pal. VI 247, 5; siXtxxov

vcpaofia ayoivov Archestr. b. Athen. Vll 305 f;

sportae iunceae Colum. XII 6 ;
corbes, fisci, fisci-

50 nae oder fiseettae . teils fiir Rosen (Ov. fast. IV
870, vgl. Prop. IV [V] 2. 40), teils zur Aufnahme
des Obstes oder zum Kaseformen (Varro de r. r.

I 22, 1) oder sonst zu Molkereizwecken (Tib. II

3, 16). Gewisse aus B. geflochtene Korbe (dar-

unter grosse
,

vgl. lust. XLIII 4, 6 ; ein gerau-

miger Wagenkorb Ovid. fast. VI 680) hiessen ge-

radezu scirpeae oder sirpeae (z. B. bei Varro de

r. r. I 23. Amob. II 38) und wurden vorzugs-

weise in der Landwirtschaft gebraucht, nament-

60 lich zum Hinausfahren des Mistes (Varro de 1. 1.

V 139. Cato de agric. 10: sirpeae stercorariae).

Eine kleinere Form fiihrte den Namen scirpi-

euli, sirpieuli (z. B. Colum X 305. Prop. IV
[V] 2, 40), surpiculi (urn Kohl hineinzuthun,

Nonius p. 490, 24) bezw. scirpieulae. Auch Ge-

schlechtskOrbe wurden aus B. gefiochten. Diese

band man sprungfahigen SchafbOcken vor die Ge-
nitalien una verhinderte so die Befruchtung der
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Schafe, Varro de r. r. II 2. Kohl wurde des lecke-
ren Aussehens und der Sauberkeit halber mit B.
umschniirt, Prop. IV (V) 2, 44. Bin wichtiges
aus B. angefertigtes Fischereigerat waren die
Fischreusen, xvgxai oder xvgxot (vgl. Nic. Alex.
625 u. Schol.), nassae oder surpiculi pisearii,
geflochtene Korbe mit engem Halse, woraus die
Fische nicht wieder cutkommen konnten

,
vgl.

Aelian. nat. anim. XII 43. Plin. n. h. XXI 114.
Plant. Capt. IV 2, 36. Lycophr. 665. Theofcr.
XXI 11 (ix axoivtov lafivQiv&ot). Araros b. Athen.
Ill 105 e (hier ein geflochtenes B.-Gefass zum
Fang des Squillenkrebses). Ferner werden B.-
Matten bezw. Decken erwahnt (yog/nai o%oiviva)
Aristopk bei Poll. X 169), tegetes (Varro de r. r.

I 22. Plin. n. h. XXI 112 vom Iuncus mariscus:
ad texendas tegetes. Fest. p. 380 : seirpus . .

.
, unde

tegetes fiunt). Die B.-Streu gait fiir ein sehr pri-

mitives Lager, vgl. Aristoph. Plut. 541. Auch
Siebe jxoWtra) zum Sieben des Mehles u. dergl.

!

wurden aus B. geflochten (vgl. Poll. VI 74. An-
tip. Anth. Pal. VI 291, 8). Die Knaben, die
das Schwimmen erlernten, bedienten sich behufs
leichteren Erlernens der sog. scirpea ratis, vgl.
Plaut. Aulul. IV 1, 9. Bei Theokrit (I 53) macht
ein Knabe aus Asphodelosstengeln, die er mit B.
verbindet, eine axgtdo&rjga , d. h. eine Art Bin-
senmlitze oder Netz, urn damit die Heuschrecken
von den WeinstOcken herabzustreifen. Auch fal-
ees sirpiculae, B.-Sicheln, werden von den alten £

Schriftstellern fiber Landwirtschaft erwahnt (z.

B. Varro de L 1. V 137: falees sirpiculae voeatae
ab sirpando i. e. ab alligando; de r. r. I 22);
iiber die Art ihrer Verwendung ist uns nichts
Naheres bekannt. Von den transportabeln Woh-
nungen der Nasamonen erzahlt Herodot (IV 19n),

sio seien zusammengefugt gewesen aus Antheriken,
mit B. durchflochten. Eine oxoivixig xaXvfSrj (B.-

Zelt) s. Leon. Tar. Anth. Pal VII 295. Auch
zum Decken einfacher Hauser oder Hutten haben 4
die B. wenigstens gelegentlich Verwendung ge-
funden, vgl. Plin. n. h. XVI 156. Liv. XXVII
3, 3. Sil. Ital. VII 439. Ferner scheinen sie zur
Anfertigung von Stuhlsitzen (birpgoi oxotvozavoi)

t

zum Anbinden rankender Gewachse sowie zur Um-
hullung zerbrechlicher Gegenstande bei Trans-
porten u. s. w. gebraucht worden zu sein. Das
nach Abschalung der Halme zuruckbleibende B.-
Mark (von Iuncus effusus, maritimus u. s. w.) wurde
schon iin Altertum zu Lampendochten verwandt, 5
Plin. n. h. XVI 178. XXI 114 (hier vom oxy-

usus ctd . . . lucemarum It/mina prae-
cipm medulla). Anthol. Pal. VI 249. Plinius (XV
30) erwahnt auch ein oleum iuneinum. Auch
die Menschenflguren darstellenden Puppen, Argei
genannt, die alljahrlich einem uralten Kultge-
brauche zufolge in Rom vom Pons sublicius in
den Tiber geworfen wurden, waren aus B.-Stroh.
Alles Nahere hierfiber s. o. Bd. II S. 689flf. Da
die B. keine Knoten haben, sagte man schon zu 6i

Ennius Zeit von Leuten, die Sehwierigkeiten su-
chen und linden, wo keine vorhanden sind : quae-
runt in scirpo nodum, vgl. Plaut. Men. II 1,

22 (247): in scirpo nodum quaeris; ganz ahn-
lich Ter. Andr. V 4, 38 (94 lj. Eine sprichwort-
liche Redensart war auch ajroggdjixeiv xo oxofia
zivos 6aoo/oiv<p afiQozq}, jemandem den Mund mit
ungerosteten B. zunahen, ihm mit leichter Miihe

das Maul stopfen, vgl. Aeschin. II 21. Pallad.
Anth. Pal. X 44. Jungfrauen von besonders
schlankem (iunceus = axohivog auch in diesem
pragnanten Sinne) und zartem Wuchse verglich
man gern mit B.

,
vgl. Ter. Eun. 316. Prud.

negl oxecp. Ill 132 (pectora iuneea). Nicht un-
mOglich, dass der Wagenlenker des Amphiaraos
deshalb Schoinikos hiess, weil er schlank war wie
eine Binse (Hesych; vgl. Mnrr Die Pflanzenwelt

.0 i. d. griech. Mythol. 281). Ferner war die nadel-
scharfe Spitze (vgl. Ov. met. IV 299) einiger B.-
Arten sprichwOrtlich , so dass in der Batracho-
myomachie (164. 255) der oxolvog wie ein axovxwv
geworfen wird

;
vgl. Aristoph. Ach. 230 u, Schol.

Der Wurzelstock mehrerer B. wurde wegen seiner
harntreibenden Wirkung schon von den Alten
gegen Steinbeschwerden gebraucht. Sonst fand
namentlich Iuncus acutus L. (o%oivog ogvoxoivog
bei Diosc, oxyschoenus bei Plin.) in der Heil-

:0 kunde Verwendung. Die gedOrrte Frucht, in einer
Mischung geuommen, stillt den Durchfall, bringt
den Monatsfluss zum Stehen und wirkt harntrei-
bend, aber auch kopfschmerzenerzeugend. Die
zarten Blattchen, die der Wurzel zunachst wach-
sen, aufgelegt heilen den Biss giftiger Spinnen.
Die Frucht einer B.-Art, die am Euripos wachst,
hat einschlafernde Krafte. Man hiite sich aber,
zuviel davon einzunehmen, denn die "Wirkung ist
schwer betaubend, Diosc. IV 52, .vgl. Paul Aeg

OVII p. 255, 27. Galen. XII 136. VI 644 XIV
74 K. Cels. V 4. 11. Ill 21. Scrib. Larg. 61.
271. Andererseits war oxotvog ein Bestandteil
der 'Podiaxai xvxgldeg , eines aus verschiedenen
Pflanzen ausgekochten Saftes, der, zum Wein ge-
gossen, im Rufe stand, der Trunkenheit wirksam
vorzubeugen, Aristoteles bei Athen. XI 464 c.

Asklepios trug im lakonischen Helos den Bei-
namen oxoivdxag (CIG 1444), vielleicht weil,
wie wenigstens Murr (a. O. 280) annimmt, aus

3 B. eine geschatzte Salbe hergestellt wurde, wahr-
scheinlicher aber wohl deshalb, weil iiberhaupt
die B. als heilkraftig galten. Die alten Bezie-
hurigen der Aphrodite zur ,feuchten Natur' liegen
wohl ihrer Benennung als Sxoivtjlg zu Grunde
(Lycophr. 832 u. Tzetzes z. d. St.). Vgl. iiber-

haupt die Artikel Schoineis, Schoineus und
Schoinikos. Einen Hinweis auf die Olympien
kann man in der Sitte finden, dass der Alytarch
(Priester) der den elischen nachgebildeten Olym-

) pien zu Antiocheia wahrend seiner Amtstage "der
Reinheit wegen, die auf seinem Leibe haften
musste, auf einem reinen B.-Lager schlief, Carl
Botticher Baumkultus der Hellenen 333. Uber
die Namen griechischer Ortlichkeiten bczw. Flfisse,

die in altester Zeit so reich an B. waren, dass
sie diesen ihren Namen verdankten, wie S/ot-
rovs, Evoxoivog, Sxoirog, Symvixag, Qgvov, 0gv6-
eooa s. Murr Die geogr. u. mythol. Namen der
altgriech. Welt in ihrer Verwertung fiir antike

' Pflanzengeogr. II 26 nr. 36. [Wagler.]
Binsitta (Bivoizza oder Bgwoixxa) , Ort in

Mauretania Caesariensis in der Nahe von Tigava,
bei Ptol. IV 2, 26. fDessau.l

Bintha s. Birtha Nr. 1.

Binzea, Stadt Phrvgiens oder Galatiens beim
Geogr. Rav. II 19 p. 110, 13; vielleicht das
Oviv^e/m des Ptol. V 4, 8. [Ruge.]

Bion. 1) Bion beim Geogr. Rav. 189, 15,
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Vio auf der Tab. Peut. verschrieben aus Uto, s.

Utum. [Patsch.]

2) Blwv wird der athenische Archon 01. 80,

3 = 458/57 bei Diod. XI 79 genannt; es ist falsche

Lesart statt Habron, s. d. [v. Schoeffer.j

3) Sohn des Philotas, aus Smyrna, siegt Dei

den Panathenaeen bald nach 191 v. Chr. X-htuov

und av8eae doXixov, CIA II 966 A 19. 25.

[Kirchner.]

4) Nach einigen Suidashss. (s. Aiaxvloe) Name
eines Sohnes des Aischylos, der auch tragischer

Dichter war. Wahrscheinlich aber ist der rich-

tige Name dieses Sohnes Eyaiwv (Suidashs. A),

(lessen Corruption zu B. die Uberlieferung anderer

Suidashss. Evplwv begreifen lasst.

5) Jloirjxrjg zgaycpdtas w Tagaix&v Xeyofis-

vcov, Laert. Diog. IV 58. Von einer Gruppe tra-

gischer Dichter offenbar spater Zeit, die man als

,Tarsische' bezeichhete, erfahren wir nur an dieser

Stelle. [Dieterioh.]

6) B., auf dem Landgute Phlossa bei Smyrna

geboren (Suid. s. Qzoxqixos. Schol. Anth. Pal. IX
440 [d 2/ivQvaiog]. Stob. nor. XXIX 52 [= Anth.

Ill 29, 52 Hense] ; fior. LXIV21; Anspielung dar-

auf bei dem Verfasser des Epitaphios [Ps.-Mo-

schos III] 74), ist in der Reihe der namentlich

bekannten griechischen Bukoliker der letzte (Suid.

a. a. 0. Schol. Anth. Pal. IX 440, vgl. Suid. s.

Moaxos. Serv. praef. Verg. eel.
;
richtig beurteilt

von Buecheler Rh. Mus. XXX 40) und hat etwa

am Ausgang des 2. Jhdts. v. Chr. , vielleicht auf

Sicilien, gelebt (alle Angaben in alteren Ausgaben

beruhen auf den von Naeke Op. I 167 als Fal-

schung des M. Musurus erkanntenVersen [Mosch.]

Ill 97ff.). Mit diesem allgemeinen Zeitansatz

stimmt gut, dass im Epitaph. Adonid. (I Ziegl.)

die von Ahrens als interpoliert ausgeschiedenen,

von Buecheler (Jahrb. f. Philol. LXXXVII 1863,

109) mit Recht verteidigten Verse 64—66 eine

Polemik gegen den etwas alteren Nikander (frg. 65)

enthalten. Sonst wissen wir fiber B.s Leben nichts

;

der Hinweis im Epitaphios 120, dass er vergiftet sei,

ist, wie Buecheler nach dem Vorgange G. Her-
manns mit Recht annimmt, nur als poetische Fic-

tion zu betrachten. Seine Gedichte, in eine Samm-
lung Bovxohxd, wonach Stobaios citiert, vereinigt,

enthielten u. a. mehrere Epyllien, von denen aber

nur sparliche Bruchstiicke bei Stobaios erhalten

sind: Hyakinthos (frg. 11 Ziegl., Gegenstuck zu

einem gleichnamigen Gedichte Nikanders?, neben

diesem von Ovid. met. X 162-219 bentltzt [Knaack
Anal Alex. Rom. 60f.]

,
Anspielung darauf Epi-

taph. Bion. 6), Galateia (oder Kyklops) frg. 12

(14. 15?, vgl. Epitaph 59ff. und Holland De
Polyphemo et Galatea, Lpz. Stud. VH 249—253)
und wahrscheinlich Orpheus (Epitaph. 14ff. 128.

135f.). Erhalten ist. der Epitaphios des Adonis,

allerdings nicht unter seinem Namen, aber bereits

von Camerarius auf Grund zahlreicher Anspie-

lungen im Epitaph. Bion. mit Sicherheit dem Dich-

ter zugeschneben ; ferner eine Anzahl kleiner Stficke

meist erotischen Inhalts, tQcoxv).a oder {is?.vdgia, wie

sie B. selbst hezeichnend nennt. Der interessante

Epithalamios des Achilles und der Deidamea, in

dem die auch bei Statins (Achilleis) vorliegende

hellenistische Sagenversion berucksichtigt zu sein

scheint, ist dagegen B. ohne Grund von Orsinus
beigelegt worden (anonym im cod. Vat. 1311, im

Pauly-Wissowa III

Vat. 1379 von Triclinius verkehrterweise dem Theo-
krit zugeschrieben , HiHer Beitr. z. Textgesch.
d. griech. Bukoliker 35. 59). Auch der Versuch,
im theokriteischen Corpus Stficke dem Dichter

zuzuweisen, muss als verfehlt bezeichnet werden

;

der KtjQioxXenxrjg ([Theokr.] 19), den Valckenaer
und G. Hermann fiir bioneisch hielten, gehfirt

eher dem Moschos an (Hiller a. a. O. 57). B.
ist nicht ohne Talent, aber zum Weichlichen und

10 Sentimentalen neigend. Am besten sind ihm kleine

Tandeleien gelungen; der Epitaphios ist ein rheto-

risches Prunkstfick in schwiilstiger Sprache, womit
er Theokrits Adoniazusen (100—144) fortzusetzen

und zu fiberbieten sucht. Die Xjberemstimnrang
mit einem pompejanischen Wandbilde notiert H el-

big Untersuch. lib. die campan. Wandmalerei 224.

trbertrieben klingt das Lob seines Schfilers (lOSf.)

im Epitaph. Bion. (12 aawksxo Acoglg aotSd), wohl
so ziemlich des letzten Vertreters der hellenisti-

20 schen Bukolik (im sullanischen Zeitalter, Bueche-
ler Rh. Mus. XXX 31). Im Versbau zeigt sich

ein Vorherrschen der Daktylen, wogegen die Spon-
deen nur unter bestimmten Bedingungen zuge-

lassen sind, also bereits eine Vorstufe der nonnia-

nischen Technik. Im Epitaphios ist eine strophische

Gliederung mit Kehrreim trotz der ziemlich ver-

derbten Uberlieferung noch erkenntlich.

Litteratur: Meist mit Moschos (s. d.) zusam-
men herausgegeben und commentiert, die alte-

30ren Ausgaben und Erlauterungsschriften wegen
des verkehrten chronologischen Ansatzes fast un-

brauchbar). Bionis et Moschi carmina rec. G.
Hermann, Berlin-Leipzig 1849; ed. Chr. Zieg-
ler, Tubingen 1868 (mit krit. App. nach neuen
Collationen), Einzelausgabe des Epitaphios Adon.
von Ahrens, Leipzig 1854 (dann in den Bucol.

Graec.). Hiller Beitrage z. Textgeschichte der

griech. Bukoliker, Leipz. 1888 (u. a. neue Ausg.
des Epitaph. Adon ). Th. Schmitz Adnot. ad

40 Bion. et Mosch. carm., Diss. Minister 1856. F. C.

Goebbel Progr. Warendorf 1862. H. Stier De
Bionis et Moschi Epitaphiis, Diss. Berl. 1864.

Fritzsche Progr. Gfistrow 1867. R. P e i p e r Jahrb.

f. Philol. LXXXVII 617-623. 762-766. C. Lang
Eos II 204—223 (fast alles willkurliche Responsions-

theorien. ohne Forderung der Kritik). Bueche-
ler Bions Grahlied auf Adonis, Jahrb. f. Philol.

LXXXVII 106—113 (gegen Ahrens, mit vor-

trefflichen Verbesserungen und massvoller Respon-

50 sionsannahme) ; Rh. Mus. XXX 33—41 (hier zu-

erst richtige Zeitbestimmung). W. S t e i n De Moschi
et Bionis aetate, Diss. Tubingen 1893 (setzt

B. hauptsachlich auf Grund metrischer Untersu-

chungen in die erste Halfte des 1. Jhdts. v. Chr.;

nicht wahrscheinlich). Zur Kritik: C. Hartung
Philol. XXXVH 567. XLI 346-350 (ohne Be-

deutung). v. Wilamowitz Herm. XIV 163.

Uber den Sprachgebrauch Kaibel Herm. XVH
423 (<Lt6 xoivov), fiber die Metrik noch Kunst

60 De Theocr. versu heroico (Diss. phil. Vindoh. I

1887) 12—14. W.Meyer S.-Ber. Akad. Munch.
1884 H 979ff.

7) Angeblich meliseher Dichter, Diog. Laert.

IV 58 (im Homonymenverzeichnis efidoftog fieh-

xbg jioitjxijg), wahrscheinlich = Nr. 6, wenn nicht

gar §ovxohxog fiir [ishxog zu sehreiben ist.

[Knaack.]

8) Bion von Prokonnesos (FHG II 19), soil

16
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nach der Homonymenliste bei Diog. Laert. IV 58
ein Zeitgenosse des Pherekydes von Syros gewesen
sein und. ein titelloses Werk von zwei Bttchern
geschrieben haben. Dagegen behauptet der Ge-
wahrsmann von Clem, strom. VI 26 p. 752 P., dass

er Amelesagoras abgeschrieben unci die Chronik
des altcn Kadmos ausgezogen habe. Daraus er-

giebt sich, dass das Werk B.s ein mit Benfitzung
alter Stadtgeschichten angefertigter Roman war,

angeschlossen habe (Diog. Laert. IV 51), wird ver-

dachtig durch den Znsatz : xa&' Sv xqovov tfxove
Kgdttjxog, der etwas chronologisch Unmogliches
aussagt, wenn man die ausdriicklich begrenzte
Eeihenfolge der Lehrer festhalten will. B. kann
nicht den Akademiker Krates vor Theodoros von
Kyrene und Theophrastos gehfirt haben. Es liegt

daher die Vermutung nahe, dass eine Verwechs-
lung des Akademikers mit dem Kyniker Krates

wozu auch das einzige Fragment (Phit. Thes. 26) 10 stattgefunden hat, um so mehr, als fur B.s kyni-
,

' *
, f n~ w°-r'"™<~ s-i

• -* '
"! sehe Studien ein Lehrer nicht namhaft gemacht

wird, dieWahrscheinlichkeit aberfilr Krates spricht.

Wenn B. eine Zeit lang sieh zur Akademie hielt, so

kann sein Lehrer nur Xenokrates gewesen sein,

mit dem ihn die hubsche Anekdote Diog. Laert.
IV 10 in Verbindung bringt. Mag nun die ganze
Nachricht einer Verwechslung ihre Entstehung
danken oder wirklich B. eine Zeit lang den Xeno-
krates gehort haben, bestimnlenden Einfluss hat

gut passt. Der Verfasser behauptete selbst einen
Zusammenhang mit Pherekydes von Syros, was
wiederum zu dem miraculo'sen Charakter des unter
Amelesagoras Namen gehenden Buches stimmt.
Da er bei dem Schriftsteller nsgl xloafjg bei
Clemens und in Plutarchs Theseus genannt wird,

ist er sicher alter, als das 3. Jhdt. ; andererseits

darf er fiber das 4. nieht hinaufgerilckt werden.

9) Bion von Soloi (FHG IV 350. 351. Suse-
mihl Gr. Litt.-Gesch. I 664). verfasste ein Werk 20 er von dieser Seite jedenfalls nicht erfahren. Da
iiber Aithiopien (Homonymenliste bei Diog. Laert.

IV 58) in mehreren Biichern (Schol. ad Act.

Apost. 8, 27. Cramer An. Ox. Ill 415 Sv nQ<oxa>i

Alftiomxcov), das nach den Citaten bei Plinius zu
schliessen eine sehr genaue Periegese enthielt ; er

war selbst dagewesen (Plin. VI 183). Zugleich
zahlen ihn Varro (de r. r. 11,8) und Plinius in

den Indices zu VII. X. XIV. XV. XVII. XVIII
lauter Biichern von ganz oder teilweise land

gegen fand er bei den Kynikern und bei dem
Kyrenaiker Theodoros im vollsten Masse das, was
er brauchte. Diese urspriinglich und in der prin-
cipiellen Grundlegung der Ethik diametral ent-

gegengesetzten Schulen hatten sich in dem Masse
einander genahert, als sie, durch die Entwicklung
der Wissenschaft iiberholt, in der Verbreitung
einer gemeinverstandlichen und praktisch brauch-
baren Sittenlehre ihre Aufgabe gefunden hatten.

wirtschaftlichem Inhalt — unter den Schrift- 30 Es ist also glaublich, dass B. von beiden Seiten
stellern fiber Landwirtschaft auf. [Schwartz^

10) Bion der Borysthenite, popularphilosophi-

scher Wanderprediger, dessen Thatigkeit die ganze
erste Halfte des 3. Jhdts. umfasst. Einer bestimmteu
Schulphilosophie kann er als Popularphilosoph
nicht zugerechnet werden, da zum Wesen der
Popularphilosophie ein nach Principien gesunden
Menschenverstandes gefibter Eklekticismus gehort.
Aus diesem Gesichtspunkt betrachte man die Nach-

nicht nur die Mittel der Darstellung, sondern auch
Gedanken und Lehren entlehnen konnte, ohne mit
sich selbst in fuhlbaren Widerspruch zu kommen,
dass er, ohne auf den prickelnden Beiz der kyni-

schen Paradoxien und beissenden Witzworte zu
verzichten, doch die Strenge der kynischen Asketik
durch einen Zusatz weltformig laxer kyrenaischer
Hedonik temperierte, die in der Anpassung unserer
Wiinsche und Bediirfnisse an jede wie immer be-

richten fiber sein en Bildungsgang. Um auf die 40 schaffene Lebenslage den Gipfel der Weisheit er
weitesten Kreise als Volksschriftsteller und Volks-
redner zu wirken, muss man das Volk in seinem
Dichten und Trachten beobachtet, womeglich an
demselben teilgenommen haben. B., der als Sohn
eines Preigelassenen, der mit Salzfischen handelte,
und einer Hetaere (vgl. Nixlag oNixaevg bei Athen.
Xin 591 f) buchstablich der Hefe des Volkes cnt-

stammte, verdankte ohne Zweifel gerade diesem
Umstand die Gabe volkstfimlicher Rede, die ihn

blickt. Dass er von Theodoros auch dessen Atheis-
mus iibernahm, wird ausdriicklich hervorgehoben.
Der Kynismus ist immer theistisch, und nur gegen
die Volksreligion verhalt er sich ablehnend. Wenn
B. schliesslich auch den Theophrastos zum Lehrer
hatte, so ist es klar, dass nur die ethologischen
und charakterologischen Studien dieses Philoso-

phen fur ihn von Bedeutung gewesen sein konnen.
Die popularphilosophischen Erzeugnisse B.s waren

in ungewohnlichem Masse auszeichnete. Als B.s 50 ohne Zweifel in erster Linie fttr mfindlichen Vor-
Vater, weil er geschmuggelt hatte, samt seiner

ganzen Familie in die Sclaverei verkauft wurdc,
kam der Knabe in den Besitz eines Rhetors, der
an ihm so grossen Gefallen fand, dass er ihn frei-

liess und ihm sein ganzes VermOgen vermachte.
Diesem seinem Herrn und Wohlthater wird er

auch die rhetorische Bildung verdankt haben,
welche neben der philosophischen Voraussetzung
seiner spateren Erfolge bildet. All diese Einzel-

trag bestimmt, wurden aber auch littcrarisch ver-

breitet und fuhrten den Titel dtaxotpai (Diog.

Laert. II 77), Diese diargi^ai fiihrtcn mit alien

Mitteln einer stillos buntscheckigen , aber stets

frischen und unterhaltenden Darstellung den Kampf
gegen die mannigfaltigen Thorheiten der Men-
schen, und diesem satirisch-polemischen Charakter
war anch die Composition derselben angepasst,
die zwischen Dialog und Abhandlung die Mitte

heiten entnahm die biographisehe Uberlieferung 60 hielt. Indem namlich der Predigcr sich fortwah-
(bei Diog. Laert. IV 46ff.) einem Sendschreiben
des B. selbst an KOnig Antigonos Gonatas, in

welchem er gegen die missgiinstigen Einflfiste-

rungen der Hofphilosophen des Kfinigs, der Stoiker
Persaios und Philonides, Front machte. Nach dem
Tode seines Herrn begab sich B. nach Athen, um
sich dort dem Studium der Philosophie zu widmen.
Die Angabe, dass er sich zunachst der Akademie

rend vom Standpunkte der gewohnlichen Meinung
Einwiirfe macht, die er dann widerlegt, verliert

er nie die Ffihlung mit seiner Horerschaft und ver-

bindet gewissermassen die Leichtverstandlichkeit

und Actualitat des Dialogs mit der weitreichen-

den Massenwirkung zusammenhangender Predigt.

Bekannt ist die von Theophrastos- stammende Be-
merkung (Strab . 1 1 5), dassB . agtoxog ar&iva evedvoe
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xip> (piXoooyiav, die Philosophie im Hetaerengewande
auftreten liess, sowie der Zusatz des Eratosthenes:

aXX' ofifog nolXdxig ehteTv av xiva kn
1

avxov xovxo

,oXr)v ex gaxemv 6 Blmv' (= Odyss. XVIII 74). Dass
sich das Publicum solcher Vortrage hauptsachlich
aus den niederen Volksschichten recrutierte, wurde
schon hervorgehoben. Ffir den Verlust derselben ent-

schadigen uns nur unvollkommen die Bruchstficke

des Teles, der hauptsachlich von B. abhangig ist.

Die Einwirkung der bionischen Diatriben auf die

ethische Schriftstellerei der Folgezeit muss man
sehr hoch anschlagen. Nicht allein die menip-
pische Satire ist in stofflicher und stilistischer

Beziehung eine steigernde Fortsetzung des von B.

Begonnenen, auch der Peripatetiker Ariston von
Keos wird uns ausdriicklich als Nachahmer B.s

bezeichnet (von Strab. X 486). Horaz bezeichnet
selbst seine Satiren als von B. beeinflusst in dem
bekannten Verse ep. II 2, 60 Bioneis sermoni-
bus et sale nigro, wo in den letzen Worten eine

witzige Anspielung auf B.s Vater, den Salzfisch-

handler, enthalten ist. Genauer sucht die Ab-
hangigkeit des Horaz von B. festzustellen E.
Heinz e De Horatio Bionis imitatore, Bonn 1889.
Haufig sind auch die Spuren der bionischen Schrift-

stellerei bei Seneca (vgl. H. Weber De Senecae
philosophi dicendi genere Bioneo, Diss. Marburg
1895), Plutarchos, Epiktetos. Eine Sammlung
bionischer Apophthegmen enthalt die Vita B.s

bei Diogenes, zahlreiche Apophthegmen desselben
auch das Florilegium des Stobaios. Eine Dia-
tribe B.s xsqI oQyijs hat Philodemos in seiner

gleichnamigen Schrift benutzt. Auch die in der
kynischen oder kynisch beeinflussten Litteratur

so beliebte Parodierung bekannter Dichterstellen

hat B. verwendet. Diog. IV 52 hat uns zwei
solche Hexameter des B. aufbewahrt, in denen
Archytas verspottet wird. Ob er solche Parodien
als selbstandige Litteraturwerke verSffentlichte

oder sie nur als wiirzende Zuthat seinen Diatriben
beimischte, ist ungewiss. Die bis jetzt vollstan-

digste Zusammenstellung der auf B. beztiglichen

Quellenstellen ist der .Index Bioneus' bei H e n s e

Teletis reliquiae 88f. Die Vita B.s bei Diogenes
enthalt manches Detail, das auf gehiissiger Er-
findung beruht (vgl. H e n s e a. a. O. Proleg.

XLVIf.), und zwar ist es ein zusammenhangender
Abschnitt aus einer dem B. feindlichen Quelle,

den Diogenes seiner Vita einverleibt hat. Zweifel-

haft ist nur die Abgrenzung dieses Abschnitts.
Vgl. Susemihl Alex. Litt.-Gesch. I 32, 96.
Ihm entstammt auch die Nachricht, dass der
grosse Bekampfer des Aberglaubens , als er den
Tod nahen fiihlte, selbst zu Amuletten seine Zu-
flucht genommen und seine fruhere Freigeistigkeit

bereuthabe. Hense Teletis reliquiae, Freib. 1889,
Proleg, p. XLVIf. Heinze a. a. O. Susemihl
a. a. O. I 32—41. Wachsmuth Sillogr. gr. rel.

73—77. Weitere Litteraturangaben bei Suse-
mihl a. a. O. [v. Arnim.]

11) Aus Abdera. Philosoph und Mathematiker,
hat nach Diog. Laert. IV 58 der Schule des De-
mokrit angehOrt und teils im ionischen, teils im
attischen Dialekte geschrieben. Von der Beobach-
tung ausgehend, dass, je weiter man nach Norden
kommt, um so langer im Sommer die Tage und
im Winter die

- Nachte werden , schloss er , dass
<s einen Ort auf der Erdkugel geben mfisse, wo

auf das ganze Jahr nur ein Tag und eine Nacht
von je 6 Monaten kommen: ng&xog eljisv eivai

tivag otxrjoug, svda yiveo&ai firjv&v xr/v vvxra
xa.1 l£ xijr fjfisQav (Diog. a. a. 0. Hesych. Miles.

FHG IV 160, 12). Wie B. zuerst diese Be-

obachtung gemacht, so hat er auch die nach ihm
in allgemeinen Gebrauch gekommene Ausdrucks-
weise geschaffen, dass namlich die an jedem Orte
Wohnenden die Verschiedenheiten der Tag- und
Nachtlangen beobachten , und diesen Ausdruck
hat er auch fur die Polargegend beibehalten, un-

bekiimmert um die Frage, ob diese bewohnbar
sei. Denn dass ihm als der Ort des sechsmonat-
lichen Tages und der ebenso langen Nacht der
Nordpol vorgeschwebt hat, ist nicht zu bezweifeln.

Folgte dies doch unmittelbar aus der Beobach-
tung, dass man von den verschiedensten, noch so

weit von einander entfernten Orten gleicher Breite

nach Norden vorschreiten kann, um in solche

Zonen zu gelangen, wo die Unterschiede zwischen
dem langsten und dem kiirzesten Tage immer
mehr sich vergrossern. Alle diese Wanderungen
und Seefahrten nach Norden mussten aber zuletzt

am Nordpol zusammentreffen. Also auch dahin
verlegte eT olxrjoeig, und dieses Wort oder die ver-

balen Bildungen foro toy lotj/tsQivov, vjio xbv nokov
oixslv und ahnliche haben dann die Spateren bei-

behalten. Die davon handelnde, leider bisher noch
unedierte Schrift des Theodosios von Tripolis ist

TisQi oixriasmv betitelt ; sie stellt die Uberarbeitung

einer alteren Schrift gleichen Inhalts und wahr-

scheinlich auch gleichen Titels dar. In dieser alteren

Schrift nun, die wir ebenso wie die altere Sphae-
rik, die Vorgangerin der o<paiQixd des Theodosios

(H u 1 1 s ch Ber. Gesellsch. d. Wissensch. Leipzigl886,

128ff. Tannery Bech. sur l'histoire de l'astro-

nomie ancienne, Paris 1893, 37f.), mOglichst nahe
an die Zeit des Eudoxos heranzurficken haben,

war hSchst wahrscheinlich schon dieselbe genauere
Berechnung von Tag- und Nachtlange unter dem
Pol aufgestellt worden, die uns in der 10. Pro-

position des Theodosios mit ausfuhrlichen Beweisen
erhalten ist. Der vollstandige , hsl. beglaubigte

Text liegt dem Unterzeichneten vor; die Propo-

sition ohne Beweis ist von Dasypodius Sphae-
ricae doctrinae propositiones, Argentor. 1572, 24
und von Eyssenhardt Jahrb. f. Philol. 1868,

244 verCffentlicht worden. Danach steht unter

dem Nordpol die Sonne etwas langer als 6 Mo-
nate fiber dem Horizont, die tibrige Zeit aber

unter dem Horizont, und die daselbst Wohnenden
(rot? hnb xbv floQeiov no'l.ov olxovatv) haben wah-
rend eines Jahres etwa sieben Monate Tag und
ffinf Monate Nacht. Die Beweise werden gefuhrt

nach den Fundamentalsatzen der Sphaerik und
der Lehre von den Auf- und Niedergangen der

Gestirne. Von einer solchen Beweisfiihrung hat

freilich der Demokriteer B. noch nichts gewusst,

sonst wurde er sich nicht damit begnugt haben,

Tages- und Nachtlange unter dem Pol schlechthin

gleich der Jahreshalfte zu setzen. Das war der

Standpunkt des mathematischen Wissens vor der

Epoche des Eudoxos, und wir haben demnach die

Bliitezeit des B. gegen Anfang des 4. Jhdts. an-

zusetzen. Identisch mit ihm ist wahrscheinlich

Btwv 6 dotQo/.oyos (Poseidonios bei Strab. I

29. Susemihl Gesch. d. griech. Litt. I 664,

103). Von Poseidonios wird er als eine Autoritat
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in der Lehre vom Winde neben Aristoteles und
Timosthenes genannt. Nach Strabons Berichte
zu urteilen hat er zwar noch nicht die Zurfick-
fuhrung aller Winde auf eine nflrdliche und eine
siidliche HauptstrOmung erkannt, doch aber die
nahe Verwandtschaft gewisser Windrichtungen
und deren Einfluss auf die BewOlkung dcs Him-
mels untersucht. [Hultsch.]

12) Rhetor, aus Syrakus, an zweiter Stelle

unter den 10 Bicovsg bei Diog. Laert. IV 58 auf-

gefuhrt, Verfasser eines (nicht erhaltenen) rhe-
torischen Lehrbuches. Vor Aristoteles mOchte
seine Zeit ansetzen Scheurleer De Demetrio
Magnete, Leyden 1858, 50.

13) Rhetor (gyzogixog), aus Syrakus, an sechs-

ter Stelle in dem Homonymenverzeichnisse bei
Diog. Laert. IV 58 genannt als Verfasser eines
(verlorenen),. Movoai betitelten Werkes in neun
Bfichern. Uber den eigenartigen Titel des Wer-

(Cat. de agr. 46f. Varro r. r. I 37, 5. Plin. XVII
69. XVIII 230), wie z. B. Pfahlrohr (Cato 6, 3
und bei Plin. XVI 173), Olbaume (Cato 45, 1 und
bei Plin. XVII 125), Cypressen (Cato 48, 1. 151, 2)
und Reben (Plin. XVHI 236) sei es in der Reb-
schule (Col. IV 1, 3) oder im Weingarten (Plin.

XVII 159) anpflanzen wollte. Fur die Rebschule
sollte das Land li/

2 (Col. arb. 1, 5), 2 (Col. arb.

1, 6. XI 2, 17) oder
21/s, (Col. in 5, 3), fur den

10 Weingarten 3 Puss (Col. arb. 1, 6. Plin. XVII
159), fur den Gemfisegarten 2—3 Fuss tief (Col.

XI 3, 10. 11) umgegrabeh werden. Auf dem Bas-
relief eines Grabmals ist ein Spaten abgebildet,
dcsscn Blatt unten abgerundct und an dem in

geringer Entfernung liber dem Blatt eine Quer-
leiste oder ein Steg befestigt ist, worauf der Ar-
beiter seinen Fuss setzen konnte, um den Spaten
tiefer in die Erde zu treiben (Abb. bei Rich 111.

WOrterb. der riim. Altert., fibers, von C. Muller
kes vgl. dieNotiz von Hillscher Jahrb. f. Philol. 20 1862, S. 79 und Daremberg et Saglio Diet,
Suppl. XVIII 1892, 360, 1. [Brzoska^

14) Bildhauer (dyaX/taxosiotog) aus Klazomenai
oder Chios, den Hipponax erwahnt hatte, danach Zeit-

genosse des Bupalos und Athenis, Diog. Laert. IV 58.

15) Bildhauer (dvdgiavxonotdg) aus Milet, gleich-

falls nur durch eine Erwahmmg bei Hipponax be-
kannt, Diog. Laert. a. a. O. Brunn nimmt ohne
Grand Identitat mit dem Klazomenier an.

[C. Robert.]

Biophis s. Binotbris.
Biora, mansio der Strasse von Olbia nach

Caralis im mittleren Sardinien (Itin. Ant. 81),
vielleicht beim jetzigen Serri. S. Mommsen CIL
X p. 811. [Hfilsen.]

Biostrophe (Biooxgorprj) , Name einer Ama-
zone. Tzetzes Posthom. 179. [Toepffer.]

Biotos {Btoxog), griechischer Tragiker, wahr-
scheinlich spater Zeit. Aus einer Medea von ihm
wird ein Fragment angefiihrt bei Stob. fior. 78,
3. Nauck Trag. gr. frgm. 825. Vgl

""

Mon.-Ber. Akad. Berlin 1850, 257f.

fior. 115, 24 aber wird Boiwxog die richtige tjber
lieferung sein. [Dieterich

]

Biottos, Komoediendichter, erwahnt allein in

den didaskalischen Verzeichnissen CIA II 975.
Col. 4, 21 £jri EsvoxXiovg ' naXaia •

!
Moviftog <Pd-

30

I fig. 859 nach Fabretti Inscr. ant. p. 574). Mit
Recht hat man hierin ein B. erkannt, da noch
heute in Italien zum Rigolen ein solcher Spaten,
vanga genannt, benutzt wird. Ubrigens bezeichnet
B. auch gleichsam ein Mass far die Tiefe des
auszugrabenden Erdreichs (Col. XI 2. 17. Plin.
XVII 159). [Olck.]

Bipedimul, falsche Lesart bei Plin. n. h. IV
108. S. Pinpedunni. [Ihm.]

Bipennis, Doppelbeil, genannt von dem alten
Adjectiv pimms, scharf, Quint. I 4, 12. Varro bei
Non. 79, 13. Isid. or. XIX 19, 11. Griechisch
d^ivrj. Hesych. s. v., von xeXexvg schon Horn. II.

XIV 711 und noch Plut. Mar. 19 unterschieden.
Diese Form des Beiles ist uralt und kommt schon
in Stein vor,' Montelius Kultur Schwedens in

vorchristl. Zeit 15, 14. Als Waffe schon bei Horn.
II. XIII 612. XV 711; spater namentlich als
Waffe barbarischer Volker und besonders der Ama-

Meineke40zonen (Hor. od. IV 2, 20. Ovid. her. 4, 117), die
Bei Stob. in zahllosen Darstellungen mit der Doppelaxt be-

waffnet erscheinen. Daher giebt sie auch Verg.
Aen. XI 651 der Camilla. Unter der ^ovnXrj'S,

mit der nach Horn. II. VI 135 der thrakische
Lykurgos die Bakchantinnen vertreibt, haben die
Spatern (s. namentlich Nonn.XXI 21. 63—65) ein

ajiaxc Msvdvdgoy •

j

no(rj%ai) • Ilagdfiovog
j

Doppelbeil verstanden, und mit diesem erscheint
i)ne(xghtxo) Adfxtov. Kgixmv AItcoXoj •

: V7ie(xgi

veto) Movifiog . Bioxxog IIorjxeT •
', vjis/xgirsxoj

Adfitov xxX. und ebenso Col. 5, 7 : cm Mvtjoi&lov •

naXaiq •
I Adfiam ^tXa^vauj} $tXuml&ov •

|
aofaxai)

•

$doxkfjg Tgav/zaxlq •

j

ime(xgivsxo) KaXXixgatr/g .
\

Xaigiwv Avxov xazayjevdofis[vcj>] •

\

{isiexglvsxo Ad-
fiwv . Bioxxog 'Ayvoovvxi •

j
vxextjivexo Adficov xxX.

Das Jahr des Xenokles ist 168/7 v. Chr., in dessen
Anfang die Gefangennahme des Perseus fallt, vgl.

Ind. Hercul. col. 28, 4 Buech. Horn oil e Bull,

hell. XVI 164. Das Jahr des Mnesitheos muss
also spater fallen. Ganz verkehrt sind v. Schoef-
fers Ansatze (o. Bd. II S. 590f.). [Kaibel.]

Bipalium, ein Spaten, welcher wohl davon
seinen Namen hatte, dass er tiefer als der ge-
wOhnliche Spaten, pala, in die Erde eindrang;
eine Art des B. hiess sogar offenbar aus demselben
Grunde sestertium (Col. arb. 1, 5). Man bediente
sich desselben, um ein Stuck Landes umzugraben,
welches man zum Gemusebau benutzen wollte
(Col. XI 3, 11) oder auf dem man hernach Baume

Lykurgos in vielen bildlichen Darstellungen. Das-
selbe ist ferner Attribut barbarischer Gottheiten,

50 die mit Zeus identificiert wurden : des Zeus von
Labraunda auf Mfinzen von Mylasa. Mionnet III
854, 295. 296. 298. 356, 806. 308. 314. 320.
323ff.; Suppl. VI 509, 358; des Iuppiter Doliche-
nus, Seidl S.-Ber. Akad. Wien 1854, XII 4. XIII
233. F. Hettner De love Dolicheno 2. Als
Werkzeug des bakchischen Stieropfers wurde die
B. Attribut des Dionysos und seiner Begleiter. So
erscheint sie auf Vasenbildern (z. B. Gerhard
Auserl. Vasenb. I 57 = El. cer. I 38. Bull. Nap.

60 N. S. V Taf. 10, 1. 2) und auf den Munzen von
Tenedos, Mionnet II 671, 264ff.; Suppl. V 584,
521f. Eckhel II 488; abgeb. Muller- Wieseler
II 2, 30. Mill in Gal. myth. X 37. Weiteres
Stephani CR 1863, 128ff., der hierher auch die
Munzen von Maroneia in Thrakien zieht. die auf
der einen Seite die B., auf der anderen eine Traube
oder Weinrebe zeigen (Mionnet Suppl. II 338ff.),

wahrend Raoul-Rochette (Nouv. Ann. de l'lnst.
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I 116ff.) diese B. als Streitaxt der Skythen mit
dem skythischen Namen des auf diesen Munzen
genannten KOnigs Amadokos in Verbindung bringt.

B. als Gerat des Stieropfers auf dem pompeiani-

schen Bilde Rom. Mitt. XI 1896, 68 nr. 142.

B. als Waffe des Theseus, Stephani Vas. d.

Erm. 116; als Jagdwaffe Eurip. frg. 534, 5 N.
Ovid. met. VIII 397. Plin. n. h. VIII 26; als

Werkzeug zum Baumfallen und Holzarbeit Horn.

Od. V 234. Xen. an. I 5, 12. Lucian. Philops. 36.

Galen. V 890, 8 K. Verg. Aen. XI 135. Hor. od.

IV 4, 57. Ovid. met. VIII 766.

Zwei in Pompeii gefundene B. besitzt das

Museum in Neapel (nr. 71987. 71988). Die B.

kommt noch im Ed. Diocl. vor, wo VII 36 der

Preis fur das Schleifen derselben bestimmt wird.

Blii mner Technol. II 201. Daremberg-
Saglio Diet. d. ant. I 711. [Mau.]

Biperaria (Geogr. Rav. 408, 12), kleine zu
Dalmatien gehOrige Insel des adriatischen Meeres

;

noch nicht localisiert. [Patsch.]

Bipo s. Dipo.
Bipplinm, Ort in Carnien, Geogr. Rav. IV

21 p. 221. [Hfilsen.]

Bippos aus Argos, wurde im J. 182 v. Chr.

vom achaeischen Bunde als Gesandter nach Rom
geschickt (Polyb. XXIII 18, 3), wo er (181) vom
Senat freundlich empfangen wurde (Polyb. XXIV
1, 6—7; vgl. ebd. 2, 4). [Wilcken.]

Biraeon (Bireon, Bireum) s. Bereum.
Birakellon (BtgdxeXXov), Stadt im aussersten

Norden Etruriens , nicht an der Kiiste, Ptol. Ill

1, 47. Mfiller z. d. St. (p. 347) halt es far iden-

tisch mit der Station Boron zwischen Luna und
der PasshfShe des Appennin auf der Tab. Peut.

[Hfilsen.]

Biraparach (BigajiaQax) , hiess nach Laur.

Lydus de magistr. Ill 52 p. 245f. das von Per-
sern und Romaeern gemeinschaftlich erbaute und
mit Besatzung belegte Bergcastell im Kaukasos,
welches die Einfalle der NordvOlker nach Persien

und Armenien verhindern sollte; meist vernach-

lassigten jedoch die ROmer die Hut, und dies gab
Anlass zu wiederholten Beschwerden von seiten

der Perser. Das Castell lag nicht am kaspischen

Ufer, wo seit alters Derbend (armen. Cur, T^ovg,

Agathangelus de S. Gregorio cap. 2 Zovdq hvq-
yog) als Schutzwehr dastand, sondern am Ober-
lauf des Terek in der gleichberuhmten Klause
Darlel oder Dar-i-Alan (s. AaQetvy, Zagfiaxi-
xal TtvXat, Caucasicae portae Plin. VI 40, wo-
fiir missbrauchlich auch Caspiae portae gesagt

wurde); denn in jener Namensform B. erkennen
wir armenisch Vir-a-parhak d. i. ,Iberer-Schutz-

wehr'. Die gleichberechtigte Nebenform 'Iovqo-

ttnaax (so nach Hoeschel der cod. Monac, vulgo

OvQoeiodx), d. i. armenisch i-Verojpahak, mit dem
Beisatz tpgovgior esii xcov Kaojiicov xeifievov szv-

Xmv, gebraucht schon Priscus Panita frg. 15 p. 158.

frg. 19 p. 161 bei Gelegenheit der Hunnenein-
falle nach Persien und Armenien im Jahr 465ff.

Die vulgare Lesart -adx konnte allerdings zur

Not durch Begiaadx Const. Porphyrog. de cerim.

II 48 p. 397 gestfitzt werden. Der syrische Ale-

xanderroman nennt die kaspischen Thore Virof-
haghar, wobei G. Hofmann an den zendischen

Arda-Viraf denken will; eher dfirfte Virvi-pahak
'"I lesen sein. [Tomaschek.]

Biremis. 1) Zweiruderig, mit zwei Rudern
(Riemen) versehen (dlxwxog), z. B. seapha Hor. _

c. Ill 29, 62 ; subst. ein kleines, durch zwei Rie-

men fortbewegtes Fahrzeug, Lucan. VIII 562 (vgl.

565. 611). X 56.

2) Zweireihenschiff, d. h. mit zwei fiber ein-

ander befindlichen Ruderreihen {dirjgrjg), welche,

in verschiedener Hohe seitlich herausragend, den
Wasserspiegel in verschiedener Entfernung von
der Schiffswand beruhrten, also zwei Schlagreihen

zeigten = Sixgoxog. Jeder Riemen wurde durch
je einen Mann gefuhrt. Cic. Verr. V 51. 59. Caes.

b. c. m 40, 4; bell. Al. 16, 6. Plin. n. h. VII
57. Tac. hist. V 23 u. a. Auch die lembi bire-

mes in der Kriegsflotte -Philipps V. (Liv. XXIV
40) sind im Hinblick auf die anderw&rts bezeugte

bedeutende Tragfahigkeit dieser Schiffsgattung

(vgl. Liv. XLIV 28. Pol. II 3, 1) hierher zu be-

ziehen. Die Phoiniker besassen schon um 700
v. Chr. Zweireihenschiffe

, vgl. Helbig Homer.
Epos 2 78. Unter den Bildwerken ist hervorzu-

heben das Relief vom Tempel der Fortuna in

Praeneste, Baumeister Denkm. Ill Taf. 60. Als

B. (Diere) erklarte Assmann die Prora von Samo-
thrake, Baumeister III 1632ff. Vorderansicht

bei Luebeck Progr. d. Gelehrt. Schule, Ham-
burg 1891 Taf. IV. Ein dem antiken ahnliches

Biremen-System fand sich auch in neuerer Zeit

bei den Piraten der Suluinseln, vgl. A. S chuck
Hansa 1890, 123ff. [Luebeck.]

BirgOS (Bigyog, einige Hss. haben Bdgyog),

Fluss an der Sudktiste Hiberniens zwischen dem
sfidlichen und dem heiligen Vorgebirge (Ptol. II

2, 5), irisch Berbha, jetzt Barrow. [Hiibner.]

Birgnsia s. Bergusia Nr. 1.

Birieiana (Biricianis Tab. Peut.), Ort in

Raetien an der von Sumalocenna (Rottenburg)

fiber Clarenna, Aquileia (Aalen) nach Reginum
(Regensburg) fuhrenden Strasse. Nahere Lage un-

bestimmt, vielleicht Burkmarshofen? Bhein. Jahrb.

LXXI31. Holder Altkelt. Sprachschatz s. v. Vgl.

auch CIL III p. 739. [Dam.]

Birila, kleine Insel bei Britannien neben

Anglesea und Man, nur beim Geogr. Rav. 441, 4
genannt; ob der Name richtig iiberliefert und
welche Insel gemeint sei, ist unsicher. [Hiibner.]

Biris (BTgig) las wahrscheinlich Polemon als

Beischrift einer nicht naher bezeichneten Figur

auf dem Hyakinthosaltar im Apollonheiligtum zu

Amyklai (Paus. HI 19, 3). Wenn man auch

zweifelhaft war, ob auf dem Denkmal selbst Etgig

oder higtg (so Max Mayer in Roschers Mythol.

Lex. II 338) oder vielmehr fig's geschrieben war
(fur das letztere G. Curtius Arch. Ztg. XXXVIH
1880, 133, 5 und gegen Mayer wieder S. Wide
Lakon. Kulte 1893, 267), so hat man doch all-

gemein an die Gottin Iris gedacht. Aber durch

eine kurzlich gefundene Felsinschrift auf der Stadt-

hohe von Tbera, in der Nahe des Tempels des

lApollon Karneios, wird die Namensform B., in

sehr altertumlichen Schriftzeichen, als ursprfing-

lich und damit auch die Sondereristenz dieses

gOttlichen Wesens als sicher erwiesen, was um so

mehr ins Gewicht fallt, als Thera Kolonie von

Lakonien war und in den Kulten mit dem Mutter-

lande die allergrosste Verwandtschaft zeigt.

[Hiller v. Gaertringen.]

Birithos s. Berytos.
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Birium s. ad Bivium.
Birke, betula alba L., unsere gemeine B., ist

in Griechenland zu keiner Zeit wild gefunden wor-
den, vgl. Lenz Bot. d. a. Gr. u. E. 392. Selbst

wenn man sie dort pflanzt, gedeiht sie nicht, son-

dern geht nach kurzer Zeit ein, vgl. Pi a as Synops.
pi. fl. cl. 255. So erklart es sich, dass unsere B.
von keinem griecbischen Schriftsteller erwahnt
wird. Lange Zeit glaubte man (so noch Biller-
beck Flora class. 228), das Wort atjfivda bei Theo-
phrast (h. pi. Ill 14, 4. V 7, 7) auf die B. be-
ziehen zu sollen, doch wandte sicb hiergegen mit
Recht schon Praas a. 0. 65. 255. Aber bereits

in Norditalien wachst die B. auf der Nordseite
hoher Berge wild (italienisch betulla, auch bettula
oder betula, oder bedello). Die einzigen Textstellen,
die wirklich auf unsere B. gehen, finden sich bei
Plinius; Hauptstelle n. h. XVI 75: ,Die B. liebt

einen kiihleren Standort. Sie ist eigentlich ein

gallischer Baum yon auffallend weisser Farbe und
grosser Zartheit (gemeint ist die weisse Farbe der
diinnen Rinde). Die Obrigkeiten bedienen sich
der Birkenruten zum Strafen. Auch zu Reifen
und Korbrippen finden die Ruten Verwendung.
In Gallien kocht man aus Birkenrinde Teer (bi-

tumen).' Die B. war somit ein von vielen ge-
furchteter Baum, der Scheu einflosste, weil die

Zuchtruten der fasees aus Birken- (oder Ulmen-)
zweigen (virgae) bestanden, vgl. Botticher
Baumkultus 305. Dass man auch Fesseln (vin- '.

aula) aus Birkenruten flocht, sowie Schilde (scuta)
daraus herstellte oder doch mit Flechtwerk aus
Birkenreisern uberzog, auch ganze KOrbe aus letz-

teren anfertigte, erwahnt Plinius mehr beilaufig,

vgl. n. h. XVI 176. 209. [Wagler.]
Birkenna (Bigxevva), Tochter des Illyriers

Bardylis (Nr. 2), Gemahlin des Pyrrhos (Plut.

Pyrrh. 9).
_

[Kaerst.]

Birnbaum. Die Stammformen des auch in

Griechenland und Italien heute kultivierten B.s,

Pirus communis L., scheinen in Griechenland Pirns
elaeagrifolia Pall, mit schmalelliptischen und Pi-

rus cordata Desv. mit herzeifOrmigen Blattern, in

Italien letztere die Stammform gewesen zu sein,

da Pirus achras Gartn. mit breitelliptischen Blat-
tern aus Mittelasien zu stammen scheint. Jene
Arten scheinen durch Kreuzung mit Pirus achras
und, wenigstens in Italien, mit Pirus persica Pers.

zur Entstehung der Kulturbirnen im Altertum
beigetragen zu haben. Koch (D. Baume und E

Straucher des alt. Griechenl. 1884, 184) halt die
in der Odyssee (XXIV 234) erwahnte schlanke

°YXr>] fur eine besondere, sich durch hohen Wuchs
auszeichnende Art, die er Pirus elata nennt ; von
Pirus persica Pers. behauptet er (S. 186) wohl
mit Recht, dass sie in sehr frflher Zeit von Sy-
rien aus nach Unteritalien verpflanzt sei, sich von
Paestuni aus weiter iiber Italien verbreitet habe,
von den Romern Tarentina (zuerst bei Cat. 7, 4)
genannt sei und schliesslich in der Nahe der ober- 6
italischen Seen, besonders bei Bergamo, sich zu
der heutigen Bergamotte ausgebildet habe. Dass
der B. schon in vorgescMchtHcher Zeit in Europa
einheimisch gewesen ist, geht daraus hervor, dass
vereinzelt Birnen in den Pfahlbauten gefunden
sind, also zu einer Zeit, in der von Obstkultur
sich keine Spuren finden. Heute heisst der kulti-

vierte B. griechisch amfila, albanesisch darSe, der

wilde dxXdda, albanesisch gorttxe, auf Kephalonia.
aygiamdid; auf darde scheint der Name der Aaq-
davetg, eines Volkes in Obermoesien und Blyrien,
vielleicht auch der des mythischen Heros Adg-
davog zurtickzugehen. In Griechenland ist die
Kultur des B., weil das Klima zu heiss und trocken
ist, ahnlich wie die des Api'elbaumes eine sehr
beschrankte.

In der Ilias wird der B. nicht erwahnt, in
Oder Odyssee heisst der edle B. Sy/vtj; er findet
sich im Garten des Alkinoos (VII 115), wobei zu-
gleich seine Frucht ebenso genannt ist (120), mit
dem Epitheton ,schlank' (XXIV 234) in der Baum-
pflanzung des Lae'rtes (ebd. 340) und unter den
Baumen des Hades, nach deren Fruchten Tan-
talos lechzt (XI 589). Sonst findet sich dieser
Name selten, so namentlich bei Theophrast (h.

pi. II 5, 6) nur ein einzigesmal, ebenfalls als

Kulturbaum; ein solcher scheint auch bei Kalli-

0 machos (Hymn, in Cer. 28) und Theokrit (I 132)
gemeint zu sein, wahrend dies bei Rufus Ephe-
sius (p. 89 Daremb.) zweifelhaft ist, obwohl die
Frucht seiner Sxvrj ziemlich dieselbe astringierende
Wirkung wie die des edeln B. (37) haben soil.

Dagegen stent Artemidoros (Oneir. I 73) sie auf
gleiche Stufe mit der dxgdg und Nikandros nennt
die Frucht einer fivgrdg o'xvtj wild, dxQag xagjiog:

(ther. 512), so dass sie wohl nicht mit Aempyruw
myrteum des Macrobius (sat. in 19, 6) zu identi-

) ficieren ist ; ein wilder B. ist auch die fldxxn des-
selben (Nic. ther. 512; alex. 354), zu der eine glossa
Gott. beiJ. G. Schneider Curaepost. in ther. ju-
(imvixov amov hat. Hesychios hat die Form xo'y^Vij.

Der gewohnliche Name des edeln B. ist cimog,
spatere sind dmdea (Geop. X 3, 6), ajinibiov (ebd.
22, 1), was eigentlich die Frucht bezeichnet (schon
bei Rufus Eph. p. 402), und andere (vgl. L a n g-
kavel Bot. d. spatern Gr. 1866, 8). Der wilde
B. heisst gewOhnlich &%q6s (sogar achrades pyri

)bei Col. VH 9, 6), auch die SXeedog (Od. XIV
10. Soph. O. C. 1596. Pherekr. in Bekk. an. gr.

p. 373, 25 u. 475, 15. Theocr. XXIV 89. Alkaios
Mess. Anth. Pal. VII 536. Bekk. an. 562, 22)
wird so erklart (Etym. M. p. 181, 5. Eust. Od.
XI 292. XIV 10. Bekk. an. 475, 12) ; auch Mess
eine Tochter des attischen Heros Kolonos '0

Xva
und ein attischer Demos 'Axtgdovg (Steph. Byz.
Bekk. an. 348 , 24). Mit &xq&s hangt offenbar
der Name "Oxga eines Alpenauslaufers zwischen
'Adelsberg und Wippach, welcher heute ,Birn-
baumer Wald' heisst, zusammen. Auch der Stadt-
teil von Syrakus 'Axgadtrt; war davon benannt,
falls das Wort nicht orientalischen Ursprungs war.
Ubrigens steht oXvrj in Ablautungsverhaltnis zu
aygag und aXeQdog (O. Schrader bei V. Hehn
Kulturpfl. 8 595). Was den alten Namen der
Peloponnes 'Anirj betrifft, so sollte er von Smog
herstammen, weil die B. dort im Uberfluss vor-
handen seien (Istros Kyren. bei Athen. XIV
650 b. c), oder die in diescm Lande gedeihenden
wilden B. nach ihm cbiioi (Istros Kyren. bei
Steph. Byz. s. 'Ania. Plut. quaest. gr. 51) oder
die Peloponnes 'Am'a von Apis, dem Sohne des
Phoroneus benannt sein (Rhianos bei Steph. Byz.
s. 'Axta. Apollod. bibl. H 1, 6. Meineke Anal.
Alex. 182), ferner sich die Argiver in alter Zeit
von edeln B. und die Tirynthier von wilden ge-
niihrt haben (Ael. v. h. IH 39) und deshalb die
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argivischen Knaben als Baki.aXgddai an einem

Feste gespielt haben (Plut. a. a. 0.), doch soli der

genannte argivische Kcnig Apis nach alterer Mei-

nung aus Naupaktos eingewandert sein (Aisch.

Suppl. 262). Daher mag 'Aula von dem europa-

ischen Stammwort akva = Wasser herzuleiten sein,

wenn auch Argos sich durch die Kultur der B.

ausgezeichnet haben mag. "Ubrigens wurden auch

die edeln Birnen Euboias geruhmt (Hennipp. bei

Athen. I 27 f). Das lateinische Wort pirus, dem ;

wahrscheinlich unser ,Birne' nach dem 8. Jhdt.

entlehnt ist, kann dem griechischen axiog (ur-

spriinglich d-ma-og) urverwandt sein (0. Schra
der a. a. 0.) und der alten Stadt Latiums, Pirae

(Plin. Ill 59) den Namen gegeben haben.

Der wilde B. wird als strauchartig geschil-

dert (Col. Ill 11, 5. Pall. 15,4), der sich in

Italien selbst auf sparlich bewachsenem Boden
finde, dornig sei, aber viele Fruchte trage (Col.

a. a. 0.); der edle B. scheme eTst durch die Kultur i

wie der Apfelbaum (s. d.) einstammig geworden

zu sein (Theophr. h. pi. I 3, 3); der Wildling

sei kraftiger und gedrangter und von langerer

Lebensdauer (Theophr. h. pi. IV 13, 1), sei knoten-

reicher (Theophr. I 8, 2) ; er schlage friiher aus,

weil die erzeugende Kraft, da der Baum nicht

beschnitten und seine Fruchte nicht abgepfliickt

wurden, auf mehr und schwachere Teile verteilt

werde , was zur Folge habe , dass die Sprossen

leichter durch die Luft hervorgelockt wiirden I

(Theophr. c. pi. I 15, 2); er trage reichlichere,

aber nicht so schOne (Theophr. h. pi. I 4, 1) oder

fleischige Fruchte (ebd. IV 13, 1), reife sie schlech-

ter (ebd. Ill 2, 1) d. h. spat (ebd. Diosc. I 168.

Plin. XXIII 116) im spaten Winter mit Ausnahme
einer Art, die sie im Spatherbst reife (Theophr.

h. pi. III 4, 4), werfe vor der Fruchtreife die

Blatter ab (ebd. I 9, 7 ;
vgl. Plin. XVI 84), ge-

hore zu den den unterirdischen Gottern geweihten

Ungliicksbaumen (Macrob. sat. Ill 20, 3). Wohl.

wegen seines zu Bildhauerarbeiten geeigneten

Holzes war das Bildnis der Hera, welches zuerst

zu Tiryns, spater im Heraion bei Mykene aufge-

stellt war (Paus. II 17, 5), aus seinem Holz ver-

fertigt. Die Schuster verfertigten daraus Tafel-

chen, an denen sie ihre Instrumente scharften

(Theophr. h. pi. V 5, 1). Fur die Verarbeitung

wurde das Holz auch kiinstlich gei'arbt (Plin.

XVI 205).

Der edle B. hat eine starke Wurzel (Theophr.

c. pi. I 3, 3); deshalb kommen aus ihr an der

Stelle, wo sie der Oberflache am nachsten ist,

Sprossen hervor (ebd. 5); das Wachstum erfolgt

aus den Spitzen der Triebe und aus den Seiten

(Theophr. h. pi. Ill 6, 2), er soil bei schnellem

Wachstum bald zu Grunde gehen (Plin. XVII
95) und Dornen(?) haben (Theophr. h. pi. IV 4,

2) , wahrend er (wohl der aus Kernen hervor-

gegangene Wildling) sie durch das Pfropfen ver-

liere (Pall. XIV 58) ; die Blatter sind rundlich

(Theophr. h. pi. I 10, 5. Plin. XVI 90) und mit

ihnen die langlichen Blatter der Rotbuche (Theophr.

h. pi. in 10, 1) und Ulme (ebd. 14, 1), die ausser-

dem auch spitzeren der Hopfenbuche (ebd. 10, 3;

vgl. Plin. XHI 177), die griisseren und nervigeren

der Erie (Theophr. h. pi. Ill 14, 3) und der Per-

sea, Mimusops Schimperi Hochst. (ebd. IV 2, 5)

in vergleichen; dieser ist der B. iiberhaupt sehr

ahnlich, auch an Bliiten, Zweigen und ganzem

Wuchs (ebd.); die Bliiten sind weiss (ebd. Ill 13,

3. Verg. g. II 71. Pall. XIV 55) und zeigen sich

unmittelbar nach der Apfelblute (Plin. XVI 103),

namlich heute in Attika bei der kultivierten Pirus

communis L. etwa 20. Marz bis 20. April, bei der

wilden Pirus amygdaliformis Vill. im Marz, bei

der kultivierten Pirus malus L. etwa 10. Marz bis

10. April, in Italien bei den beiden ersten Arten

in kultiviertem Zustande April und Mai, bei der

letzten Mai und September, in Deutschland ent-

sprechend April und Mai und Mitte April bis

Ende Mai. Der Fruchtknoten ist unterstandig

(Theophr. h. pi. I 13, 3); die Fruchte sollen aus

den vorjahrigen Trieben kommen (ebd. 14, 1),

wahrend diese thatsachlich ein Alter von 3—

5

Jahren haben. Der Same ist in einer lederarti-

gen, von der Fruchthulle umgebenen Haut einge-

scMossen (ebd. 11, 5). Die Fruchte fallen leicht

vor der Reife ab (ebd. n 8, 1. Plin. XVI 109),

weil ihr Stiel schwach ist (Theophr. c. pi. H 9,

3), und, obwohl der B. viele Fruchte hervorbringt,

vermag er sie doch nicht zu ernahren (ebd. 11,

10). So wird seine Kraft weniger erscbopft und,

da er erst im spatern Alter reichlichere Frucht

tragt (vgl. Plin. XVI 117), wann seine Kraft zum
Wachsen abgenommen hat und er nun die Fruchte

besser ausbilden kann, ist er von nicht geringer

Lebensdauer (Theophr. a. a. 0.). Die Fruchte sind

wohlriechend (Theophr. de od. 5), besonders wenn

sie noch nicht ganz reif sind (Theophr. c. pi. VI

16, 2), und haben einen weinartigen Geschmack

(ebd. 14, 4. Plin. XV 58. 109). In Karien sollen

sie mit einem salzigenFlaum bedeckt sein (Theophr.

ebd. VI 10, 7). Es giebt fruh und spat reifende

Birnen (ebd. I 18, 3. IV 11, 2. Plin. XVLI 17),

sie reifen meist im Herbst, doch auch friiher,

andere im Winter (Plin. XVI 106); einige zwei-

mal im Jahre reifende Sorten (Theophr. c. pi. I

> 13, 9. Plin. XVI 114) gedeihen in den Gegen-

den, wo der Herbst lange anhalt (Theophr. a. a. 0.).

Das Holz ist dicht (Plin. XVI 211), doch in der

Ebene besser als im Gebirge, wie der B. denn

auch dort stets grosser ist und bessere Fruchte

hervorbringt (Theophr. h. pi. Ill 3, 2. 11, 5. Plin.

XVI 77). Der B. hat von Raupen (Aristot h. a.

V 19, 11) und Wilrmern (Theophr. c. pi. V 9, 4.

Pall. Ill 25, 5) zu leiden, die Fruchte werden

mitunter von Wurmern angefressen (Theophr. h.

i pi. IV 14, 10. Plin. XVII 230). Unter der Kalte

leidet er wenig (Theophr. c. pi. I 22, 7. V 12,

9) ; daher gedeihen bei Pantikapaion viele, meist

frtihreifende Sorten (Theophr. h. pi. IV 5, 3. Plin.

XVI 137), in heissen Landern wie in Agypten

der wilde B. gar nicht, der edle nur scMecht

(Theophr. c. pi. II 3, 6).

Doch sollen nach Theophrast (ebd. Ill 2, 8)

junge Pflanzlinge nicht die Kalte des Winters

vertrageD, weshalb die Anpflanzung nicht im Herbst

) geschehen durfe. Mago (bei Plin. XVII 131) da-

gegen empfahl, die B. mit langlicher oder runder

Frucht zwischen 11. November und der Winter-

wende, die ubrigen Sorten mitten im Winter, nach

dem 7. Januar, anzupflanzen; auch nach Diophanes

(Geop. X 23, 2) konnten die B. mit grossen und

runden Fruchten, welche am Stamme selbst reif-

ten, fruher gepflanzt werden, die andern von der

Mitte des Winters bis in die Mitte des Fruhlings.
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In Italien sollte der B. im Herbst, mindestens
25 Tage vor der Winterwende (Col. V 10, 17.
Plin. XVII 136), in heissen Gegenden im Novem-
ber, in kalten im Pebruar angepflanzt werden,
Kerne in gemassigten Gegenden im November
gesat werden (Pal. Ill 25, 1). Die Entfernung
sollte jedenfalls mehr als 9 Fuss (Theophr. b. pi
II 5, 6. Plin. XVII 88), ja 30 Fuss betragen
(Pall. a. a. 0. 3). Wahrend die aus Kernen ge-
zogenen Pflanzen Wildlinge sind (Theophr. ebd.
2, 5), Stecklinge selten anschlagen (ebd. 1, 2),
weil die Enden der Zweige zu schwach und trocken
sind (Theophr. c. pi. I 3, 2), kann der B. durch
Absenken fortgepflanzt werden (Theophr. h. pi.

II 5, 3). Da die Aufzucht durch Kerne, obwohl
von den Haruspices (bei Varr. r. r. I 40, 5) und
Cato (de agric. 48, 3. Plin. XVII 71) empfohlen,
zu lange Zeit in Anspruch nimmt und die aus
Stecklingen und Absenkern gezogenen Baume zu
kurzlebig sind, empfahl Palladius, sich der Wild-

'

linge im.Alter von 2 oder 3 Jahren zu bedienen,
die natiirlich ebenso wie die aus Kernen hervor-
gegangenen Pflanzlinge veredelt werden mussten
(III 25, 2. 3. 6). Nach der Lehre der Geoponiker
konnte der B. auf irgend eine der angegebenen
Arten (X 22, 3. 23, 3. 4), auch aus Stecklingen
(X 3, 6. 22, 4. 5. 23, 3) gezogen werden. Ge-
pfropft sollte nach Cato (40, 2. 41, 1) entweder
im Friihling oder urn die Sommerwende oder in
der Zeit der Weinlese , d. h. der ersten Halfte i

des October, nach Plinius (XVII 114) wahrend
der Bliitezeit oder spatestens im Mai, nach Pal-
ladius im Februar und Marz (III 25, 6), doch
auch nach der Sommerwende (Pall. HI 25

, 7),
geaugelt nach ihm meist im August werden (IX
6) ;

jenes soil auch heute in Italien im Friihling,
dies August bis September geschehen. Wahrend
man heute in Griechenland nur auf den wilden
B., in Italien meist nur auf diesen oder den aus
Kernen gezogenen Wildling oder aucb auf den 4
Quittenbaum pfropft, wobei in den beiden ersten
Fallen die mittlere Lebensdauer des Baumes sich
auf 40-50, in letzterem bei schnellerer Entwicke-
lung nur' auf ca. 20—25 Jahre stellt, verwandte
man im Altertum ausser dem wilden B. verschie-
dene wild wachsende Baume zur Unterlage (Geop.
X 23, 4): die Blumenesche (Verg. g. II 71. Pall.
HI 25, 6), gemeine Esche, Apfelbaum, Weissdorn
(Pall. a. a. O. XIV 59—65), Mandelbaum (Pall.
IH 25, 6. Geop. X 24. 76, 2). wodurcb die Frucht 5'

eine harte Haut erhalten sollte (Pall. XTV 61),
Quittenbaum (Pall. Geop. aa. 00.), wodurch die
Frucht den Duft des Quittenapfels erhalten sollte
(Pall. XIV 65), Granatbaum, wodurch die Frucht
eine rote Farbe erhalten sollte (ebd.), Kastanie,
Mispelbaum (ebd.), Terpentinbaum und Sykomore.
wobei im letztern Falle die Frucht rot werden
sollte (Geop. a. a. O.). Das Edelreis musste,
wenn es vor der Sonnenwende eingesetzt wurde,
einjahrig sein, wenn nach derselben, von der Spitze 6'

eines Zweiges genommen werden (Pall. HI 25, 7).
Schon im dritten Jahre sollte der B. Fruchte
bringen (Plin. XVH 95), was moglich ist, wenn
er auf den Quittenbaum gepfropft ist. Wenn er
keine Frucht brachte (Theophr. h. pi. II 7, 7)
oder wenn er herangewachsen war (Col. arb. 24;
V 10, 17) oder langsam wuchs (Pall. Ill 25, 4),
oder urn sein Gedeihen zu fcrdern (Geop. X 23,
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5), sollte unmittelbar iiber der Erde in den Stamm
ein Keil von Eichen- oder Pinienholz getrieben
werden. Auch sollte er entweder gleich nach der
Anpflanzung (Pall. a. a. O. Geop. X 22, 1. 2. 23,
3) oder spater (Col. a. a. 0.) mit Asche oder Rin-
dermist gediingt, im erstern Falle auch bewassert
werden. Die Bewohner von Chios behaupteten,
dass die cpamig genannte Sorte besser werde, wenn
sie gestutzt werde (Theophr. c. pi. II 15, 2; vgl

!>Plin. XVII 237), doch zweifelte Theophrast (c.

pi. II 15, 6), ob dies auch der Frucht und nicht
bios dem Holze niitze. Bei der Schneidelung
riet derselbe (ebd. Ill 2, 2), nur die diirren Teile
zu entfernen, da die Zweige schon an sich trocken
und zart seien.

Ausser der eben genannten phokensischen und
einer milesischen (Cloat. bei Macrob. sat. Ill 19,
6; vgl. auch die d/iaavxdSes bei Hesych.) ist
uns keine griechische Sorte mit Namen iiber-

) liefert, wohl weil auch im alten Griechenland wie
heute die Kultur des B.s wenig betrieben wurde;
doch sollten die B. der Insel Keos sehr gut
sein (Aischyl. bei Athen. XIV 650 d). Von den
rOmischen Schrifstellern werden 18 nach Per-
sonen oder Zuchtern, 10 oder 12 nach Locali-
taten, 4 nach dem Geruche, 3 nach der Gestalt,
2 nach der Farbe, 3 nach der Reifezeit und 14
nach andern Eigenschaften benannte, im ganzen
54—56 Sorten erwahnt (s. das Verzeichnis bei-
iMagerstedt Die Obstbaumzucht der Romer,
Sondersh. 1861, 165—169). Cato (7, 4) erwahnt
das volaemum (auch Verg. g. II 88. Col. V 10
18. XII 10, 4; vgl. Plin. XV 56; so genannt^
weil es die hohle Hand ausfiillt nach Serv. Georg
II 88; Aen. Ill 233 und Isid. or. XVII 7, 67, also
= Faustbirne), das Anieianum sementivum (auch
Varr. I 59, 3 und Cloat. bei Macrob. sat. Ill 19,
6, teils nach einem Anicius, teils wohl deshalb
so genannt, weil es zur Zeit der Herbstsaat, d.

h. November, reifte), beide in eingekochtem Most
zu conservieren , das Tarentinum (auch Cloat. a.

a. 0. Cels. n 24. IV 26. Col. V 10, 18. Plin.
XV 61; zu den griechischen gerechnet von Plin.
XV 56, aber nach Col. a. a. 0. derselben Her-
kunft wie die syrische bei Verg. g. II 88. Mart.
V 78, 14. Iuven. XI 73), musteum (vgl. Plin.
XV 56; so genannt wegen der Schnelligkeit des
Reifens nach Plin. XV 51), cucurbitivum (=
Kiirbisbirne, von sauerlichem Geschmack nach
Plin. XV 55). Vergil (G. II 88) nennt das Cru-
stumium (auch Cloatius a. a. 0. Scrib. Larg. 104.
Marc. Emp. 20, 9 ; nicht sehr saftreich nach Cels.
II 24; in erster Linie genannt von Col. V 10,
18; vgl. XII 10, 4; das beliebteste nach Plin.
XV 53, auch in gekochtem Zustande ebd. XXHI
115; mit zum teil roter Haut nach Serv. g. II
88. Isid. XVII 7, 15; benannt nach der sabi-
nischen Stadt Crustumium nach Serv. ebd.), das
Syrium und volaema. Cloatius (bei Macrob. sat.
III 19, 6) zahlt 30 Sorten, Plinius (XV 39. 53-56.
58) 36 Sorten auf, dabei sind aber 12 Sorten des
Cloatius weder von Plinius noch andern genannt.
Palladius nennt keine Sorten, da die Verschieden-
heit derselben keine Verschiedenheit der Kultur
mit sich bringe (HI 25, 4). Unter den Malereien
von Pompeii finden sich beblatterte Zweige von
P. communis L., leicht an ihrer ausseren Form
erkennbar (Comes Darstellung der Pflanzen i. d.
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Malereien v. Pompeii, Ubers., 1895, 52). Eine
Birne sieht man auch auf einer Miinze von Meta-
pont (Imhoof-Blumer und 0. Keller Tier-

u. Pflanzenbilder auf Munzen u. Gemmen d. klass.

Altert., 1889 Taf. IX 1).

Einen Nutzen gewahrten die wilden B. dem
Landmanne als Futter der Schweine (Aristot. h.

a. VHI 6, 3) auf der Trift (Col. VII 9, 6), auch
die edeln konnten, wenn sie schlecht waren, dazu
verwandt werden (Hor. ep. I 7, 19). Auch wur-

den die wilden Birnen von den Weinbauern als

eine Art Mostwage benutzt, da sie im Most unter-

sinken, wenn er mit Wasser vermischt ist (Geop.

VI 17. VII 8,2), was insofern richtig ist, als

reiner Most bei 17° C. ein specifiscb.es Gewicht
von 1,05—1,18, die wilde Birne von ca. 1,10 hat.

Aus den edeln presste man Wein (Diosc. V 32. Plin.

XIV 103. Pall. Ill 25, 11), aus den herben oder

wilden bereitete man auch Essig (Pall. a. a. O.). Die
edeln wurden, wenn sie noch fast hart waren, da-

durch conserviert, dass sie in ein ausgepichtes Ge-

fass (Col. XII 10, 4. Pall. HI 25, 8; vgl. Cat. 143, 3)

gelegt, dieses mit eingekochtem Most (Cat. Col. a.

a. O. Pall. Ill 25, 10. Geop. X 25, 1) oder ge-

wohnlichem Most mit oder ohne Zusatz von etwas
Salz oder mit Rosinenwein (Col. Pall. a. a. O.

Geop. X 25, 2) oder Weintrestern, Spreu, Getreide

(Pall. Ill 25, 9) oder mit Honig (Coll. XH 10, 5.

Pall. Ill 25, 9) angefullt, zugedeckelt und ver-

gipst (Col. XII 10, 4) oder an einer feuchten,

harte Sorten an einer sonnigen Stelle vergraben

(Pall. Ill 25, 8. 9), oder einfacher die Birnen in

einer mit Sagespahnen gefiillten Grube bewabrt
wurden (Geop. X 25, 2). Eine Art Keuschheits-

trank oder Fastenbriihe, liquamen eastimoniale,

stellte man dadurch her, dass noch nicht reife

Birnen mit Salz zerquetscht und in ein ausge-

pichtes Gefass gebracht wurden, worauf sich nach
Srei Monaten eine angenehm schmeckende Fliissig-

keit ausgeschieden hatte (Pall. Ill 25, 12). Das
Recept fur ein in einer Pfanne bereitetes Gericht,

eine patina, welches aus gekochten Birnen mit
Honig , 01 , Eiem , Gewiirzen u. s. w. zubereitet

wurde, giebt Apicius (168) an.

In medicinischer Hinsicht sollten die wilden
Birnen, welche zugleich herbe und suss seien (Gal.

XI 648) mehr astringieren als die edeln (Diosc.

I 167. 168), besonders gedorrt (Plin. XXIII 116),

doch die spit reifenden
,
d^eddes %ufi&Qioi , in

reifem Zustande den Leib offnen und reinigen

(Ps.-Hipp. I 689 K.). Giftige Pike sollten un-

schadlich werden, wenn sie mit wildenBirnen (Diosc.

1 168) oder deren Stengeln (Cels. V 27, 12. Plin.

XXH 99) gekocht wurden, und die Asche des Holzes
ihr Gift paralysieren (Diosc. a. a. 0. Plin. XXIEE
116). Von den edeln Birnen heisst es, dass sie

reif den Leib Cffhen, unreif astringieren (Diosc. a.

a. 0. Cels. II 30); doch sollten sie alle etwas
sauerlich sein (Gal. XI 631), etwas astringieren

(Gal. XI 591 ; vgl. Cels. II 33. Diosc. I 167) und
dem Magen zutraglich sein , so das Orustuminum
und Naevianum (Cels. II 24) und in conservier-

tem Zustande das Tarentinum und Signinum
(Cels. a. a. 0. Scrib. Larg. 104. Marc. Emp. 20,

9). Plinius (XXIII J 15) sagt, dass alle gekoch-
ten Birnen, besonders das Crustuminum, bekomm-
lich seien und, in Honig gekocht, den Magen
starkten. In Most gekocht sollten wilde Birnen

oder unreife tarentinische und signinische den

Bauchfluss hemmen (Cels. IV 26). Der Cider

halbreifer Birnen wird als herbe, astringierend und
magenstarkend geschildert (Diosc. V 32).

'
[Olck.]

Birosabon (BiQoodpoov Not. episc. I 1006;

ebd. V 133 Bigoodfiaiv), Bischofsitz in Palaestina

tertia. Fur die versuchte Gleichsetzung mit Bai-

tarrhus (s. d.) liegen keine Griinde vor
;
dagegen

10 dflrfte B. entweder mit Berosaba oder mit Bir-

sama der Not. dign. identisch sein (s. Berosaba,
Bersabe Nr. 1, Birsama). [Benzinger.]

Birralis, Ort in Mesopotamien sudostlich von
Edessa, Tab. Peut. [Fraenkel.]

Birring. 1) Als latro genannt, Horat. sat.

I 4, 69. [Klebs.]

2) Q. Birrius, von Plin. n. h. im Quellenver-

zeichnis zu B. XIX citiert, ganz unbekannt.

[Wissowa.]

20 Birms (byrrus, burrus), ein mit einer Kapuze
versehener tJberwurf, Iuv. 8, 145: Santonieo eu-

eullo, dazu Schol. : Cueullo de byrro Oallico
;
vgl.

Cod. Theod. XIV 10, 1, 2 (aut byrris aut cuetdlis).

Weiteres ist iiber die Form nicht bekannt; die

fruher auf Grund des Ed. Diocl. angenommene
Gleichstellung mit sagum (Marquardt Privatl. 2

567, 8) ist durch die Entdeckung weiterer Frag-

mente des Edicts (XIX 60) hinfallig gewordeD.

Der B. war aus steifem, rauhem Stoff, Sulpic. Sev.

30 dial. I 21, 4 (14). Eucheria Baehrens PLM V 60.

Dass aber auch feinere B. in Gebrauch waren, be-

weist das Ed. Diocl. XIX 26. 27. 32ft, wo als

Fabricationsplatze Orte angegeben werden, deren

Wollwaren beriihmt waren (Nervier, Laodicea, Ca-

nusium), und die Preise hocb sind, bis zu 8000
Denaren (146 Mark}. Ebd. VII 42. 43 der Arbeits-

lohn, XXII 21ft der Waschlohn. Nach dem Na-
men (= mjQQos Fest. ep. 31, 6) war die Farbe
ursprflnglich rot, doch kommt Ed. Diocl. XIX 38

40 auch ein gestreiiter (aTjfiicorog) B. von Canusium
vor. Franzfisisch Imre, grobes Tuch. Salmasius
ad Tertull. de pall. p. 81. Marquardt Privatl. 2

567.
*

[Man.]

Birsama (Not. dign. or. XXXIV 10. 22),

Militarstation (equites Thairmdeni Illyrieiawi) im
Gebiet des Dux Palaestinae ; von Berosaba (s. Ber-
sabe Nr. 1) ausdriicklich unterschieden ; diirfte

im Sliden des westjordanischen Pal&stina zu suchen

sein. Die versuchte Identification mit Beth-sames

50 (R eland, Ritter) beruht auf der Lesart Bit-

sarna und ist sonst nicht sehr wahTscheinlich.

Dagegen ist entweder der Bischofsitz Barsama
(Not. episc. V 108) oder Birosabon (Birosamon

ebd. I 1006. V 133) mit B. identisch; vielleicht

auch das Berzamma des Ptolemaios, s. auch Bar-
samon, Bersabe Nr. 1, Berzamma, Birosa-
bon. Reland Palastina 656f. Ritter Erdkunde
XIV llOf. [Benzinger.]

Birtha (BiQ&a). 1) Stadt in Osrhoene am
60 Euphrat (Hierocl. 715, 2). Es ist das aramaeische

BirV>a ,Burg". Damit identisch ist BiQ&mv, Georg.

Cypr. descr. orb. Rom. 899 Gelzer, vielleicht auch

Bintha Not. dign. or. XXXV 28.

2) Castell im sudlichen Mesopotamien am Ti-

gris, Ptol. V 18; pedoxQov Bigda; Georg. Cypr.

937 Gelzer; wahrscheinlich identisch mit Virta

Amm. Marcell. XX 7, 17. [Fraenkel.]

3) Stadt in Arabia deserta (var. Blftoa), am
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Euphrat, unterhalb Thapsakus, Ptol. V 19, 3.

Sie ist, wie wahrscheinlich von Nr. 1, so gewiss
auch von Bithra Nr. 2 verschieden. Jetzt ed De'ir.

Kitter Erdk. XI 691. Das Wort Birtha bedeutet

im Aramaeischen ,Burg, Castell'. [D. H. Miiller.]

Birthaba s. Bithaba.
Birthachabrae (xdozqov Bi^a/a^Qdrjg, var.

0iQ&axajiQarjs), Castell in Mesopotamien, Georg.
Cypr. 932 Gelzer (vielleicht corrumpiert aus Biq-
&aoaf!&dr]g d. i. aramaeisch Birtha rabtha ,grosse 10
Burg). [Fraenkel.]

Birytos (oder Birytis), nur aus Miinzlegenden
bekanntes Stadtchen, nach den Miinzfunden wohl
der Troas. Head NH. 470. [Bfirchner.]

BIrziniinium (It. Ant. p. 339; Tab. Peut.

Bersumno; Geogr. Rav. 208, 3 Burxumi; 211,
8: Item iuxta Burxwnon est civitas quae di-

citur Medione [jetzt Medun nordBstlich von Pod-
gorica]), alte epichorische Ansiedlung, Station der

Binnenstrasse Scodra-Narona inDalmatien; wahr- 20
scheinlich in dem fruchtbaren Moracathale un-

weit von Podgorica, der volkreichsten Stadt Mon-
tenegros, wo die Glasscbale CIL III 10190 (vgl.

Bull, cristiano 1877, 77 Taf. 5. 6) gefunden wurde.
War wohl dem benachbarten Doclea attribuiert.

A. Evans Antiquarian researches in Illyricum

I 85. W. Tomaschek Mitt, der geogr. Gesell-

schaft in Wien 1880, 554. Kiepert Formae orbis

antiqui XVII. K. Hassert Eeise durch Monte-
negro 14ff. [Patsch.] 30

Bis, Big noXig bei Isidor. Char. 16, Ortschaft

in der Landschaft Anauon zwischen Areia und
Zarangiane, und zwar siidlich von der Stadt Phra,

dem heutigen Parrah. Der Name diirfte Bist ge-

lautet haben; die Itinerare der Araber erwahnen
eine drei Tagmarsche siidlich von Frah gelegene

Station Bist oder Bistek auf dem Wege nach
Zarang. Vgl. Bigis. [Tomaschek.]

Bisa. 1) Btoa, Quelle in Elis, iriiher Ilioa

genannt, von der nach einigen die Landschaft 40
Pisatis benannt sein sollte, Strab. VIII 356. Cur-
tius Pel. II 114, 75. Bursian Geogr. II 289.

2) Btoa (?), Stadt in Thrakien, Steph. Byz.

[Oberhummer.]
Bisaltai (BiodXzai), ein urspriinglich thra-

kisches, spater zu Makedonien gerechnetes Volk,

dessen Gebiet (BiaaXxia, Bisaltica) sich westlich

des unteren Strymon von Amphipolis und Argilos

bis gegen Herakleia Sintike aufwarts erstreckte

und die Stadte Berge, Arrolos, Euporia, Kalliterai, 50
Ossa umfasste, Her. VII 115. Strab. VII 329 frg.

11. 331 frg. 36. Ptol. Ill 12, 32 (13, 35). Lykophr.
417 m. Schol. Steph. Byz. Plin. n. h. IV 38. 40.

Doch fanden sich B. auch in den Stadten der Halb-
insel Akte, wo sie sich neben ihrer thrakischen
Muttersprache der griechischen bedienten (Thuk.
IV 109, 4. Diod. XII 68, 5), sowie Ostlich des

Strymon, welcher nach Strab. a. a. O. das von
ihnen bewohnte fruchtbare Thai teilte (SicugeT),

und sogar jenseits des Nestos (Liv. XLV 30, 3), 60
wahrend sich ihre gelegentlichen Streifzfige einer-

seits bis Pallene, wo sie mit den Chalkidiern und
den Bewohnern von Sithonia in Streit gerieten

(Konon 20. 32), anderseits bis nach Kardia aus-
dehnten (Charon 9, FHG I 34 aus Athen. XII
520 d—f). Ihr Eponymos (BiodXxtjg) gait als Sohn
des Helios und der Ge, Steph. Byz. Zur Zeit
des Xerxes wurden sie samt den Bewohnern der

Krestonike von einem KOnig thrakischen Stammes
beherrscht, welcher auf Seite der Griechen stand,

Her. VIE 116 (ebd. VI 26 BiodXxyg zuerst als

Personenname gebraucht). Durch Alexandros I.

wurden sie der makedonischen Herrschaft un-
terworfen, Thuk. II 99 , 6. Abel Makedonien
153. Duncker Gesch. d. Alt. IX 224f. Spater
schickte Perikles dorthin 1000 Colonisten, Plut.

Per. 11. Duncker 230. Bei der Teilung Ma-
kedoniens durch die ROmer im J. 167 v. Chr.
kam Bisaltia, wo Perseus nach seiner Niederlage
vergebens einen Riickhalt gesucht hatte (Liv.

XLIV 45, 8), zum ersten Kanton, Diod. XXXI 8, 8.

Liv. XLV 29, 6. Die Fruchtbarkeit des Landes
an Feigen, Wein und 01 riihmt Theop. 265, FHG
I 324 (aus Athen. m 77 e). Auf die Pflege der
Viehzucht bei den B. weist Verg. G. Ill 461.
Eine Merkwiirdigkeit der dortigen Hasen berichtet

Theop. 137, FHG I 301 (auch Aelian. n. a. V 27.

XI 40. Athen. IX 401 b. Gell. XVI 15. Steph.
Byz.) und [Arist.] mir. ausc. 122. Silbermiinzen
mit der Aufschrift BI2AATIKON u. a. und den
Konigsnamen Mosses (um 500), Demetrios (um
450), Bastareus (um 350) bei Head HN 178f.

Leake N. Gr. Ill 213f. Cat. of Greek Coins,
Macedonia etc. 140ff. Vgl. Tomaschek Die alt.

Thraker I 58f. [Oberhummer.]
Bisaltes (BiodXxtjs). 1) Name eines Flusses.

Steph. Byz. s. BtoaXxid. Nach Leake N. Gr. Ill

228 das bei Amphipolis von Westen her in den
Strymon miindende Fliisschen, nach Kiepert N.
Atl. v. Hell. VII einer der westlichen Zufiiisse

des kerkinitischen Sees, wahrend ihn Tomaschek
Die alt. Thrak. I 58 fur ein poetisches Synonym
des Strymon halt. [Oberhummer.]

2) Sohn des Helios und der Ge, Eponymos
der makedonischen Stadt und Landschaft, Pha-
vorin. frg. 44 aus Steph. Byz. s. Bioai.ua, FHG
III 583f.

3) Vater der Theophano, der vieler Freier

Antrage fiir seine Tochter empfing, bis diese in

Gestalt eines Schafs von dem widdergestaltigen

Poseidon den goldvliessigen Widder der Argon au-

tik empfing, Hygin. fab. 188. Theophano heisst

hiernach BioaXxig (s. d.). [Tiimpel.]

4) Sohn des Apollophanes aus Abydos. Ihra

wird nach der Schlacht bei Lade von Histiaios

der Befehl im Hellespont ubertragen im J. 494,
Herod. VI 26. [Kirchner.]

Bisaltia (Bisaltica). 1) Gau in Makedonien,
s. Bisaltai.

2) Stadt daselbst, von Steph. Byz. wohl nur
willkurlich angenommen. [Oberhummer.]

Bisaltis {BiaaXxig), Beiname der Theophano
bei Ovid. met. VI 117. [Tiimpel.]

Bisambritae Plin. VI 78, indische Volker
schaft am Oberlauf des Indus; nicht weiter be-

stimmbar. [Tomaschek.]

Bisanthe (Biadvdrj, Ethn. Bioavihjvog, Steph.

Byz.), Stadt in Thrakien an der Propontis , eine

Griindung der Samier (Mela II 24. Steph. Byz.),

zuerst von Her. VII 137 zum J. 430 erwahnt. Al-

kibiades erbaute sich dort (vor 407 v. Chr.) ein

festes Schloss (Plut. Alk. 36. Nep. Ale. 7, 4),

Hertzberg Alkibiades 333f. Urkundlich wird
der altere Name noch durch Kupfermiinzen aus
dem 3. Jhdt. v. Chr. mit BISAN0HNQN be-

zeugt s. Head HN 229. Cat. Gr. Coins, Taur.
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Chers. 87. Beschr. d. ant. Miinzen I 138. Im
J. 400 war sie im Besitz des Thrakerfiirsten

Seuthes, welcher sie als seinen besten Kilstenplatz

riihmte (Xen. an. VII 2, 38. 5, 8). Der spatere

Name, fiber welchen Kalopathakes De Thracia

31 sowie Tomaschek Die alt. Thrak. II 2, 68
zu vergleichen, findet sich in der Form Besisthon

schon bei Plin. n. h. IV 48, der jedoch ebd. 43
B. noch als eine davon verschiedene Stadt auf-

ftihrt, wahrend bei Ptol. HI 11, 4 (6) der Zusatz ]

rjxoi 'PaiSeoxdv wohl nur eine Glosse ist. Spatere

Quellen kennen nur mehr den letzteren Namen,
so Itin. Ant. 176. 332 Rcsisto. It. Hieros. 601

mansio Registo. Not. episc. I 137. II 53. VII 125.

X 185. Xin 48 Parth. Basil, in Georg. Cypr.

137 Gelz. Nov. Tact. 1264 ebd. 'PaiSsaxov. Not.

episc. VIII Uh'Peoeatov. IX 52 7>o5oot<w (Bistum

unter der Metropolis von Herakleia). Einen be-

deutenden Aufschwung nahm die fur den Handel
an der Propontis vorziiglich gelegene , aber den I

Einfallen der Barbaren ausgesetzte Stadt unter

Iustinian 1., welcher sie mit einer starken Mauer
umgab und zu einem Zufluchtsort fiir die ganze

Umgebung machte (Procop. de aedif. IV 9). Zwei-

mal wurde sie in der Folge durch die Bulgaren

zerstOrt, namlich im J. 813 unter Krum (Sym.

Mag. in Leo Arm. 9 p. 614 Bonn.) und im J. 1206

unter KOnig Johannes (Niket. Akom. p. 831 Bonn.

Georg. Akrop. 13 p. 25f. Bonn.), um welche Zeit

sie in den Kampfen zwischen Franken und Bui-

!

garen gleichsam ein Vorwerk von Constantinopel

bildete, s. Hertzberg Gesch. Griech. II 22. 32.

Auf die nahen Beziehungen zur Hauptstadt weist

die Feier des Osterfestes durch Isaak II. Angelos

im J. 1193 (Niket. Akom. in Is. Aug. Ill 8 p.

590) , die Verbannung widerspenstiger Kleriker

dorthin unter Michael VIH. Palaiologos im J. 1275
und die Landung dieses Kaisers vor seinem Tode
im J. 1282 (Georg. Pachym. in Mich. Pal. V 19

p. 391. VI 36 p. 528). Es erhellt hieraus zu-

gleich, dass die Stadt aus jeder Zerstorung wieder

erstand, wie sie auch unter Andronikos n. und III.

haufig im Zusammenhang mit Kriegsereignissen

genannt wird, so wurde sie 1307 nach tapferer

Gegenwehr von der katalanischen Compagnie unter

Roccaforte besetzt (Georg. Pachym. in Andr. Pal.

VH 11 p. 586. 22 p. 613. 26 p. 621ff. 27 p. 627.

Hertzberg a. a. O. 225f.; Gesch. d. Byz. 456),

1321/22 nach ihrem Abfall zum Thronfolger durch

Syrgiannis wieder fiir den Kaiser gewonnen (Kan-

takuz. I 27 p. 136. 30 p. 143. Hertzberg II

264f.). Dort starb 1324 die Gemahlin des Kaisers

Andronikos III. (Kantakuz. I 40 p. 193) und siegte

letzterer im J. 1330 Tiber berittene tiirkische Raub-

scharen (Kantakuz. II 40 p. 436. Hertzberg II

270). Jetzt Rodosto. [Oberhummer.]

BiafiaTa, ein von den Messapiern gefeiertes

Fest, das bei Hesych s. (SiofSrjv mit dem Fest

der Kladeuteria verglichen wird. Es wird zu der

Zeit gefeiert sein, in der man die Weinreben be-

schneidet. [Kern.]

Biseargis (Btaxagytg Ptol. H 6, 63; Bisgar-

gitani civ. Rom. Plin. ni 23), Stadt der Iler-

cavonen in Hispania Tarraconensis, zum Conventus
von Tarraco gehorig. Die Lage ist unbekannt;

der Entfernungen wegen und nach einer ganz ent-

fernten Klangahnlichkeit setzt man es an die

Stelle des heutigen Berrus. [Hiibner.]

Bisdina (Biodlva), Ort in Thrakien, in der

Gegend von Marcianopolis, durch Iustinian I. be-

festigt, Procop. de aedif. IV 11 p. 307.

[Oberhummer.]

Bisellhun, ein fiir zwei Personen ausreichen-

der Sessel. Varro de 1. 1. VI 128 ab sedendo ap-

pellator sedes . . sellae — deinde ab his subsel-

lium . . . ubi in eiusmodi dm, bisellium dictum.

Zwei bronzene pompeianische Bisellien bei Over-
beck-Mau Pompeii 426 Fig. 227. Urspriing-

lich auch fiir zwei Personen bestimmt, s. das Bild

bei Zahn Ornamente und Gemalde aus Pompeii
I 70 unddanachbeiDaremberg et Saglio Diet.

I 712 fig. 862; in der Regel aber ein Doppelsitz

fiir eine einzige Person, vgl. das B. des C. Muna-
tius Faustus, erwahnt CIL X 1030 nnd, nach dem
Relief des Altars, abgebildet bei Overbeck-Mau
415 Fig. 214; ein B., ebenfalls in Relief gebildet,

unterhalb der Inschrift des C. Calventius Quietus
i CIL X 1026. Wahrend die der Municipalmagistra-

tur nachgebildeten seviri Attgustales durch die

sella curulis ausgezeichnet werden, werden die

collegialen Attgustales decreto decurionum, auch
unter dem consensus populi, durch das B. ge-

ehrt, das bei seviri Augustales nur in einer Zeit

begegnet, in der der Unterschied zwischen seviri

Augustales und blossen Augustales bereits im
Schwinden war; vgl. o. Bd. II S. 2352, 47-54.

2354, 30-34. Eine solche Ehre wird als honor
i bisellii oder (CIL X 5348) als honor biselliatus,

der also Geehrte als biselliarius (z. B. CIL X
1217) bezeichnet. Urkunde iiber die Verleihung

des honor bisellii aus Veii CIL XI 3805: cen-

tumviri municipii Augusti Veientis . . . cum con-

venissent, placuit universis . . . honorem ei (sc.

C. Iulio Oeloii) iustissimum deeerni, ui Atigu-

stalium numero habeatur aeque ac si eo honore

usus sit liceatque ei omnibus speetaculis mu-
nieipio nostro bisellio proprio inter Augustales

)eonsidere. Abgesehen von Augustalen begegnet

Verleihung an einen patronus reipublicae zu Pel-

tuinum (CIL IX 3436), an Decurionen (CIL HI
Suppl. 8086), bezw. an einen deeurionalibus omni-
bus honoribus functus (CIL X 5348), an ingenui

(CIL X 8104) und liberti (z. B. CIL X 6586).

Nach CIL X 112 setzt zu Petelia Q. Fiducius

Alcimus ob honor. Aug. dem Traian ein B. ex

d. d., wohl im Theater. Vgl. Marquardt St.-

Verw. 12 177. Ruggiero Diz. epigr. I 1007.

) [Neumann.]

Bisera s. Be sera.

Bisica, Stadt der Provinz Africa, mit dem
Beinamen Lucana (CIL VI 1401. VHI 1357),

18 Milken von Avitta entfernt (Tab. Peut., wo
Bisca oder Bisca geschrieben ist), deren BischOfe

in spaterer Zeit ofters erwahnt werden (s. CIL
VIII p. 169). Die Ruinen heutzutage Henchir

Bischka; die dort gefundenen Inschriften, die

zeigen. dass der Ort im 2. Jhdt. n. Chr. Munici-

)pium war, s. CIL VHI SuppL 12 285ff.; spater

wurde es Colonie (VIH 1357). Frflher hatte man
B. irrtumlich mit Testur identificiert; vgl. Tis-

sot Geographie comparee de l'Afrique H 333.

[Dessau.]

Bisigibilias (?), Fluss Germaniens beim Geogr.

Rav. IV 18 p. 213 liaec patria kabet rum modica

flumina, inter cetera fluvius grandis qui dicitur

Albis et Bisigibilias sexaginta, quae in Oceano
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funduntur. Die Stelle ist verderbt Pmder und aqua amara die Peutingersche Tafel), Station derV arthey schlagen zweifelnd vor: Vtsurgi et alia Strasse von Leptis Magna nach Arae Philaeno-
sexagmta

_

[Ihm.] rum, und zwar zwischen Tubactis und Macomades
Bismapha (Btapaya), Ort in Thrakien, von Selorum, wo auch zwei Seitenstrassen miindeten,

Iustimanpefestigt Procop deaedif.lv 11 p. 308 Tab. Peut. Erne Vermutung fiber die Lage beTomaschek Die alt. Thrak. II 2, 60. Tissot Geogr. comparee de 1'Afrique II 230
[Oberhummer.] [Dessau 1

Bismideon (Bio/uSecov), Castell in der Nahe Bissnla s. o. Bd. II S 2564 2571
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AnfanS des Namens 10 persischen Konigs Artaxerxes Ochos, wird von
bildet vielleicht das aramaeische Be(Bi) ,Haus'. Arrian. Ill 19, 4 im J. 330 v. Cbr. erwahnt.

[Fraenkel.] TEaerst \
Bisontii, Amm. Marcell. XV 11, 11 apud Bistiros s. Pistyros.

'
J

bequanos Bisontws videmus et Rauraeos aliis Biston. 1) BistontGeogr. Rav. 208, 16. 380,

4

potiores oppidis multis. Also die Bewohner urn Guido 542, 6), Station der Strasse Salonae-NaronaBesancon (vgl. Amm. Mare. XX 10, 3 per Besom, in Dalmatien; sicher nicht mit Bistua identisch,
tionem Viennam kiematurm abseessit.). S. Ve- da beide Orte dieses Namens in Binnendalmatienson„.°-

. . ,
,

.[Ihm.] anzusetzen sind. Nach W. Tomaschek Mittei-
Bissextum ist dasbtduum, welches im Schalt- lungen der geogr. Gesellschaft in Wien 1880

jahr des luhanischen Kalenders aus dem a. d. VI20 524 bei Baska voda (gegeniiber von Brazza; Fund-
Kal. Martias und dem Schalttag (dessen Benen- ort von CIL III 1899—1903 vgl p 1499) wo-nungals Jm^vielleichterstimspaterenSprach- selbst ein Weiler den Namen Bast fuhrt'
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gebrauch nachweishch ist, vgl. Ideler Chronologie TPatsch 1
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- 1895, 2) Stammvater der thrakischen Bistonen, Sohn

7.!ll.,6MSea^tmbeiCensorinus ded.enat. 20,10. des Ares und der Kallirrhoe, der Tochter desMacrob sat 1 14 6 Ammian. Marcell. XXVI 1, 7ff.) Nestos, Bruder des Odomas und Edonos (der Stamm-
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,^ Eechts " vater der Odomanten und Edonen)

; oder Sohn deslehrern behandelt wird (Cels Dig L 16, 98 pr. cum Paion und Enkel des Ares, StepL Byz. s. B.oto-bissextum Katendas est, nihil refert, utrum priore via, oder Sohn des Kikon, Philosteph. Schol An
mJf

StVor^ ^tussit -, weiterhin von 30 Rhod. II 704, oder Sohn des Terpsichoros, Et. M.Ulpian citiert Dig. IV 4, 3, 3). Halt man diese Auf- s. Biozovir,. THoefer 1

eToTTr?^m^^6^!1*61
?
8^^11

,
6112611

,

Bi8tones proves, seltener mit I; s. ifter

t$~ V ,
6979 fest: temPlum dedvs(atum) die Formen des Namens Steph. Byz. und BahrL. Imu eto Apronuino (iterum) L. Sergio Paulo zu Her. Vn 109), thrakisches Volk am aegaeischen

(iterum) eo(ns(ulibus), d. i. 168 n. Chr., V K(a- Meer und dem Strandsee Bistonis (s. d.), zwischen
tendas) Martfyas), qui dies post bis VI K(alen- den Kikonen und Sapaeern (Her. VII 110), unweit
das) fuit, so ist es nicht moglich, mit Momm- der Stadte Abdera und Dikaia (Strab. VII 331sen Rom. Chronologies 278ff. daraus den Schluss frg. 44. Plin. n. h. IV 42). WohlTgenau ver-zu Ziehen dass der zweite Tag dieses biduum legt sie Dion. Per. 575f. an einen (sonst nicht
der eigentliche Schalttag sei. Jedenfalls bleibt 40 bezeugten) Fluss Apsinthos, iiber welchen Toma-
der Widerspruch zwischen Celsus (Dig. L 16, 98 pr. schek Die alten Thrak. 1 45, doch auch Kiepert
posterior dies mtercalaturnon prior; wiederholt N. Atl. v. Hell. IX zu vergleichen. Indessen nenntvon Ulpian a. O.) der den 25. Februar als Schalt- auch Flaccus in Anth. Pal. VII 542, 4 den Hebrostag aultasst

,
und den ubngen Gewahrsmannern einen bistonischen Fluss. Die genealogischen Be-

Desteben: Macrob. a. O. (intercalavit) ante quin- ziehungen ihres Stammherrn Biston (s d Nr 2)que ultimos Hebruam mentis dies idque bissex- weisen auf nahere Verwandtschaft mit den Stam-tum eensuit nommandum, Censorinus a. O. post men der Kikonen, Odomanten, Edoner (Steph^rmtnalm (&\m nach dem 23. Februar), Polemius Byz. Philosteph. in Schol. Apoll. Rhod. II 704)
bilvius (UL 12 p 259. 286) zu VII Kalendas Sie sind das Volk des Diomedes und seiner menschen-
martit: lermmaha, hoc die quarto bi'sextum 50 fressenden Stuten, Eurip. Alk. 485. Apollod biblanno voeamus, was gewiss so nicht richtig ge- II 5, 8. Plin. a. a, O. Sen. Here. fur. 230f Lucan"
sagt ist, aber nur dann gut begreiflich erscheint, II 163. Lucret. V 30. Auch die Heimat des Or-wenn der 24. Februar der Schalttag ist. Auch pheus wird dorthin verlegt, Orph. Arg. 78. Phanokl
die Folgezeit hat den 24. Februar als Schalttag in Stob. flor. 64, 14, 7. Anth Pal. VII 10, 2 (fav-
benandelt und daher scheidet er schliesslich im tfoi Biarovides). [Mosch.] IH 18. Apoll Rhod I
gregonamschen Kalender die Reihe der Heiligen- 32ff. n 705f. Nonn. Dion, passim. Claud. XXXIV 8namen zum 1.-23. von den Heiligennamen fiir Val. Flacc. DJ 160. Sil. It. XI 473; ebenso deraen U— i&. Februar. Ubrigens erwartet man auch Sitz des Tereus, Verg. Cul. 252. Sen Ag 708von vornherein, da die Tage von den Kalenden Stat. silv. II 4, 2. Sie galten als kriegerisch
zurflckgezahlt werden, dass der a. d. bis VIKal. 60 (Apollod. a. a. O. Idvove ftax^covdrov Sil It n
Mart, vor dem a. d. VIKal. Mart, gelegen habe. 76 Imialis Bistones armis. Stat. Theb. II 586

f

ri ^"i61
"

8 noch Ber ^ k Beitrage zur rom. ensem Bistonum) und eifrige Verehrer des Ares
enron. 606ff. Holzapf el Rom. Chronologie 326. s . Biston und Diomedes, dazu Lucan VII 569Unger in Mullers Handbuch 12 819f. Sternkopf Sil. It. I 433. Stat, silv. I 1, 18f. ; Theb. VI
a. a. U. 1895, 718ff. Soltau Rom. Ohron. 158f. 643; daneben werden auch Minerva und Bellona

„. . , , _ ,

[Kubitschek.] genannt (Ovid. Dj. 377. Lucan. a. a. O.). Ge-
BISBlnm (oder Dtssium), Ort in Africa, mit schichtlich werden sie nur beim Zug des Xerxes

Almeralquellen (Bissw — oder Dissiol Vissio
1?- erwahnt (Her. VII 110). Bei rCmischen Dichtern
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scheint ihr Name hauflg fur thrakisch iiberhaupt

zu stehen, s. Hor. carm. II 19, 20. Verg. Cir. 165.

Ovid. Her. XVI 344. Sen. Here. Oet. 1046. 1900.

Lucan. IV 767. VII 826. Stat. Theb. VII 7. XI
194. Claudian. VII 111. VIII 54. XX 565. XXVHI
440f. Val. Flacc. I 726. Ill 83. Vgl. Toma-
schek a. a. 0. 40f. [Oberhummer.]

Bistonia (BtoTovia), das Gebiet der Bistonen

(s. d.) in Thrakien, bei Steph. Byz. als xoXig be-

zeichnet, Orph. Arg. 78. [Oberhummer.]

Bistonis (Btoxovig), Strandsee (fofivo&dkatta)

an der thrakischen Kiiste bei Abdera, im Gebiet

der Bistonen (s. d.), von 200 Stadien Umfang
(Strab. VII 331 frg. 44. 47), den er nach Strab. I

59 erst durch Uberfiutung mehrerer Ortschaften

erreicht hatte. In ihn miinden die Fliisse Trauos

und Kompsatos (Her. VII 109), sowie der Kossi-

nites (Aelian. n. a. XV 25). Er war ausserordent-

lich reich an Fischen (Arist. hist. an. VHI 15, 2)

sowie an Sumpf- und WasservOgeln , besonders

Kranichen, worauf Antip. Sid. in Anth. Pal. VII

172, 2 und Lucan. Ill 200 weisen. Sonst wird

der See noch von Skymn. 674f. Plin. n. h. IV 42.

Ptol. in 11, 5 (7) genannt. Jetzt Buru Gjol,

eine Lagune von nur 1 !/«—4 m. Tiefe. E.D.Clarke
Travels VIII 66ff. und die dort angeffihrten Stellen

aus Belon. Mediterranean Pilot IV 249. Admi-
ralty Plan N. 1892. [Oberhummer.]

Bistua retas (Tab. Peut. Geogr-. Rav. 211, 15)

und nova (Tab. Peut.), zwei Orte in Binnen-Dalma-

tien; die Lage des einen ist durch CIL III 12765:

dee. mun. Bis. und 12766: duumv[iro munic.

B]ist. sowie durch aufgedeckte ausgedehnte Rui-

nen in Zenica an der Bosna bestimmt worden.

Die grosse fruchtbare Thalweitung eignete sich

trefflich fiir eine Stadtanlage. Ob Alt- oder Neu-

B. hier war, lasst sich nicht bestimmen. Man
kann annehmen, dass beide nicht weit von ein-

ander lagen, dass Neu-B. auf dem iibergrossen

Territorium von Alt-B. entstanden ist. Das letz-

tere setzten Kiepert (Formae orbis antiqui XVII
S. 5) in Suica (Ostlich von Aequum) und W. To-
maschek (Mitteilungen der geogr. Gesellschaft

in Wien 1880, 519ff.) bei Eminovo polje, das

erstere dagegen in Putacevo bei Travnik im Lasva-

thale, bezw. in Fojnica (nordwestlich von Sarajevo)

an. Das Zenicaner B. war munieipium (CIL

in 12761. 12765. 12766 vgl. 8783), als dessen

oberste Magistrate Duumviri (CIL IH 12766)

fungierten. Das Territorium der Stadt erstreckte

sich westlich vier Stunden weit bis Fazlidi (CIL

HI 12761). Sie unterhielt rege Verbindungen
mit dem Westen, mit dem concilium von Dal-

matien (CIL III 12766), mit Narona, Azinum,
Splonum, Arupium (CIL HI 8783). Die Civitiit

ist hier successive verliehen worden, vielen wahr-
scheinlich erst durch die Constitutio Antonina
(Patsch Wissenschaftl. Mitteilungen aus Bosnien

und der Hercegowina III 244). Von den Tempeln
ist der der urbs Roma bezeugt (CIL III 12767).

Sicher hatte hier, wo eine zum Teil aus r6misch

heidnischen Grab- und Votivsteinen erbaute fruh-

christliche Basilika blossgelegt wurde (C. Tru-
helka Wissenschaftl. Mitteilungen I 273ff. ; Die

christlichen Denkmaler Bosniens und der Her-

zegowina 17ff.), der auf den Provincialconcilien

von Salonae in den J. 530 und 532 auftretende

Andreas, episcopus Bestoensis ecclesiae (Kukul-

jevid Codex diplomaticus regni C. D. S. I 195ff.)

seinen Sitz ; er beklagt sich uber die grosse Aus-

dehnung seines Sprengels. [Patsch.]

Bisula bieten die Hss. bei Amm. Marc. XXII
8, 38; herzustellen ist Visula (oder Vistula), heut

die Weichsel. [Ihm.]

Bisyras (Biovgag), ein (wohl eponymer) thra-

kischer (Orts-)Heros, Hesych. ; wohl von der Cher-

sones ; vgl. den Chersonesiten B. bei Theopompos
frg. 319, FHG I 330 ebendaher, und den .thra-

kischen Namen' B. bei Hesych. s. Blargag, corr.

M. Schmidt. " [Tumpel.]

Bitale (Budlrf), Tochter der Damo, einer

Tochter des Pythagoras, Gemahlin seines Sohnes

Telauges, nach Iamblich v. Pythag. 146.

[E. Wellmann.]

Bitarns s. Baitarrhus.
Bitaxa (Bfra$a Ptol. VI 17, 4. VIII 25, 4;

Vitaxa Amm. Marc. XXIH 6, 69), Stadt in der

l persischen Satrapie Areia ; schon Reichard und
v. Hammer haben den nordlich von Herat am
Nordabhang des Kah-i-Baba (Koh-sim, Qaitu) ge-

legenen Canton Badghis verglichen, welchen die

orientalischen Autoren Ofters erwahnen; dessen

Vorort hiess Bamiin an der Quelle des derreh-i-

Bam, auf dem Wege nach Peng-dih und Marw.
Nach armenischen Berichten aus der Zeit der Sa-

saniden erlitten mehrere Martyrer den Tod in

Vatges (Vardg^s) im Jahr 456. Die Herrschaft

i der Habtal (s. Hunnoi Ephthalitai) erstreckte

sich bis in dieses Hochthal. Der i-Vocal der

ersten Silhe in der ptolemaeischen Form erkliirt

sich aus Vaiti-gaeca des Avesta, vgl. Justi
Beitr. z. alten Geographie Persiens II 16; so hiess

die den Nordwinden ausgesetzte Anhohe, v. zd.

vdili .wehen, Wind' ; die Hauser haben dort Turme
mit Windfangen; neuere Reisende haben in der

jetzt verodeten und von Turkmanen standig be-

drohten Landschaft viele Spuren einer vormals

i dichten BevOlkerung vorgefunden. [Tomaschek.]

Bitelios s. Bethelia.
Bitenae (Bithenae) in Thrakien, s. Bedizum.
Biterrae (Biterrensium civitas) s. Bae-

Bitnaba (Bi&a^a), Ort im nordlichsten Teile

von Assyrien am Gebirge Niphates, Ptol. VI 1,

4. Der Name ist aramaeisch Beth 'die ,Waldhaus'

und wird fiir denselben Ort auch noch von den

Syrern gebraucht (Assemani Bibl. orient. II

)420. IH ii 729. 876, vgl. Payne-Smith Thes.

Syr. 492). [Fraenkel.]

Bithia (Bi&la). 1) Ort in Medien, westlich

von Ekbatana, Ptol. VI 2, 13. [Weissbach.]

2) S. Bitia Nr. 2.

Bithias (Bi&tdg), Stadt in Mesopotamien, zwi-

schen Samosata und Edessa, Ptol. V 18, 10. Ein

arabisches Bitjds liegt in der Nahe von Rabija

(Nicephorium), Iakut I 667. [Fraenkel.]

Bithiga (Bidiya), Stadt in Mesopotamien sfid-

i lich von Nisibis, Ptol. V 18, 11 ; die Namensform

ist identisch mit Brj&^ya, Joseph, bell. IV 551.

Zu Grunde liegt wahrscheinlich aramaeisch Bet''

hegd .Dornenhaus' ;
vgl. den hebraeischen Orts-

namen Itad ,Dorn', Gen. 50, 10. [Fraenkel.]

Bithina, Ort der Provinz Africa, Geogr. Rav.

ni 5 p. 144. [Dessau.]

Bithos. 1) Bithus wird von Horaz (sat. I

7, 20) als Gladiator mit Bacchius genannt. Sie
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mit Buschwald und waldfreiem Gebiet ab (v. d.
Goltz Milnchen. Allg. Ztg. Beil. 1891 nr. 225ff.
1892 nr. 83ff. Nauraann Vom gold. Horn z. d.
Quellen d. Euphrat 15ff.). Die Walder bestehen
aus Eichen,., Platanen, Buchen, Tannen und Fich-
ten. Der Olbaum kommt am Pontos nicht oder
kaum vor, wie es schon Xenophon bemerkt hat
(anab. VI 4, 6. v. Tschihatscheff a. a. 0.42. 44).

Das Land war von einem Strassennetz durch-
10 zogen, dessen Hauptpunkte im Westen Prusa, Ni-

caea, Nikomedien, im Osten Dusae, Claudiopolis,
Heraklea waren. Von Prusa fiihrtcn Strassen
1) am apollonischen See nach Miletopolis (Tab.
Pent. IX 4), 2) nach Apamea ; Merzu gehort wohl
der verschleppte Meilenatein OIL III 347 (= Le
Bas III 1119) und OIL III Suppl. 6996 aus der
ersten Halite des 3. Jhdts. n. Chr. und vielleicht
noch nr. 6993 aus dem J. 78 n. Chr., der aller-
dings auch ebensogut von der dritten Strasse nach

sollen beide nach den Scholien zu dieser Stelle
(Suet. p. 280, 33ff. Both) ihrer Zeit beruhmte
Eechter gewesen sein und im Wettkampfe einander
getotet haben. [Henze.]

2) Von Dyrrhachion, Magier oder Arzt, von
dem Plinius (n. h. XXVIII 82) zwei zauberische
Mittel anfiihrt, die den schadlichen Einfluss der
Menses auf die Spiegel hindern oder wieder riick-
gangig machen sollten, vgl. Bitys. fRiess.]

Bithra Ort in Babylonien, Zosim. Ill 19.

[Fraenkel.l
Biththera s. Bethther.
Bithyai (BMcu), Volk Thrakiens, nach Bithys

Nr. 1 benannt, Steph. Byz. Vgl. Bithyas Nr. 2
und Bithynopolis. [Oberbummer.]

Bithyas {BMas), Pluss in Thrakien, unweit
Byzantion

, Appian. Mithr. 1 ; wahrscheinlich =
Bathynias (s. d.).

_
[Oberhummer.]

2) Bi&vas (Appian
, ; BMag Zonar. Suid. s. ui.,g K aUcu eueiisogut von aer antten Strasse nachB&iag), numidischer Reiterfiihrer

, der den Ear- 20 Cius stammen kann (Tab. Peut auf der Prusa
tnagern wanrend des dritten punischen Krieges zweimal angegeben ist)
gute Dienste leistete. Bei der Eroberung der
Stadt fiel er in die Hande der Sieger, ward aber
geschont und lebte als politischer Gefangener in
einer italischen Stadt, Appian. Libyc. 111. 114.
120. Zonar. IX 30. Bei Suid. s. Siejieoev findet
sich

^
die abgerissene Notiz xal f

t /ikr xara xav
Bi&vav ekmlg xovxcp xqj xqojzo} diexeasv, diese Worte
sind, wie^ es scheint, als Glossen zugesetzt bei
Suid. Bt&iag ovofia xvgiov. [Klebs.]

Bithynia {Bitivvia) ist der Name einer Land-
schaft im nordwestlichen Kleinasien, die zu ver-
schiedenen Zeiten ein verschieden grosses Gebiet
umfasste. Fur die geographische Betrachtung
wird es sich empfehlen, auf diese Grenzverschie-
bungen, die sich nicht einmal immer fest bestim-
men lassen, nicht Riieksicht zu nehmen, sondern
ein bestimmtes Gebiet zu Grande zu legen, und
zwar dasjenige, das im Westen vom Ehyndakos

Von Nicaea gingen folgende Strassen aus:
1) nach Apamea, sie wurde 58|59 Von Nero re-
stauriert nach. einer Inschrift am Sildufer des
askanischen Sees (CIG 3743. CIL III 346). Hier-
her gehort auch die Inschrift bei Cichorius
Athen. Mitt. XIV 240 nr. 9 aus der Mitte des
2. Jhdts. n. Chr.

; 2) nach Pronektos am astake-
nischen Meerbusen (Tab. Peut.)

; 3) iiber Eribolum
30 nach Nikomedien (Tab. Peut. Itin. Ant. 140. Itin.

Hieros. 573). Spuren davon sind gefunden von
Perrot a. a. 0. 1 9; 4) iiber Tataion Iuliopolis nach
Ancyra (Tab. Peut. Itin. Hieros. 574ff.). Spuren
zwischen Nicaea und dem Sangarios bei v. d. Goltz
a. a. 0. 1891 nr. 225. Dann folgte sie offenbar
dem grossen vielbenutzten Karawanenweg iiber
Tarakly (hier Pflasterreste, Anton a. a. 0. lllff.).
Torbaly, Nallykhan nach Angora, von Torbaly
fuhrte vermutlich eine Strasse nach Mudureu, vonj

j—Y, ° — . A y "««j"«<wi.wB luunc vcnuumcu eine otrasse nacn muaureu, von
unrt der Tropontis im Osten vom Parthenios, im 40 der eine Briicke aber den Genusu und eine Strecke
OUaen VOm TTlVSlSpnAn OlirmTi nnA Aav <2 nri ,rn ™r.e, T>fl«„+ rt_ — — • j. * j. _ . ^ ...Siiden vom mysischen Olymp und der Sangarios-
linie begrenzt wird. Hier herrscht der Gebirgs-
charakter vor; an der centralen Hochebene hat
es keinen oder nur sehr geringen Anteil, die Ge-
birgsketten laufen in der Hauptsache parallel der
Kiiste. Grossere Ebenen sind die von Brussa, die
Ak-Ova am unteren Sakaria (Sangarios), die
von Diisdsche am Melen-tschai (Hypios), die von
Boli (Claudiopolis). Die Kiiste ist teils gebirgig

Pflaster erhalten ist (Anton a. a. 0. 109); 5) iiber
Agrilion nach Dorylaeum (Tab. Peut.), hierher
werden die Reste einer alten Strasse und Briicke
gehoren, die v. d. Goltz a. a. 0. nr. 229 in der
Nahe von Lefkeh fand.

Durch Nikomedien ging die grosse Strasse von
Constantinopel nach Bithynion und Gangra (Tab.
Peut., fur den ersten Teil Itin. Ant. 139. 230. Itin!
Hieros. 57 Iff.). Von Nikomedien ging sie am Siid-

teils flach und besitzt am Pontos keinen einzigen 50 ufer des Sabandschasees hin (iiber Reste vel
— — -•'vu uvinvii Vlll^lgvil

guten Hafen (Black sea pilot und Dardanelles,
Marmorasea and Bosporus von der englischen
Admiralitat). Der Hauptstrom ist der Sakaria,
er allein kommt aus dem Innern der Halbinsel;
alle anderen . z. B. der Filios (Billaios) and der
Melen gehoren vOllig in die Zone der Randge-
birge. Der Waldreichtum, der schon im Altertnm
geriihmt wurde (Xen. anab. VI 4, 4. Plin n h
XVI 197. Plin. ep. ad Trai. 41 [50]), besteht noch

v. Diest a. a. 0. 97. v. Tschihatscheff a/a.
0. 43) und weiter liber die Briicke Iustinians.
Welter nach Osten am Siidrande der Ebene von
Diisdsche (v. Diest a. a. 0. 88ff.) hin nach Boli.
Zwischen beiden Orten hat Ker Porter (Travels
in Georgia, Persia etc. II 725) Reste eines alteh
Weges gefunden, ebenso zwischen Boli und Kerede
(Itin. Ant. 200. v. Diest a. a. 0. 63. Perrot
a. a. 0. I 56). Bei Tatlar, nordostlich von Boli• * 4. tt

--"-r, " L" "j;> »»™« a. a. v. i ov). x>ei lauar, noraostlicn von Uou
jetzt. Vom Bartintschai (Parthenios) an zieht60fuhrt eine antike Briicke uber den Fluss Mnton
sich nach Siidwesten fast. nnnTitwKr^lifln Klo n „ a qa\ — \r~:i~~ _i at, rrr aihsich nach Siidwesten fast ununterbrochen bis zum
Sangarios ein ungeheurer Wald hin (v. Diest
Petermanns Mitt. Erg. -Heft 94, 55ff. Anton
ebd. Erg.-Heft 116, 79ff. 88. 92. Perrot Ex-
ploration de la Galatie etc. 20ff. 42. 56. 61.
Schwarz Quer durch Bithynien. v. Tschiha-
tscheff Petermanns Mitt. Erg.-Heft 20, 42. 45).
Weiter westlich wird der Wald lichter und wechselt

— — UVll 1 [ilUUUU
a. a. 0. 80). Der Meilenstein CIL III 345 ge-
hort hierher. Beim Tschagagol vereinigte sich
mit dieser Strasse eine von Siiden kommende
(Anton a. a. 0. 95). Die Erklarung, die Ramsay
Asia minor 65 von dem ersten Teil dieser Strasse Ni-
komedia-Sangarios giebt, ist vOllig unhaltbar. Die
Entfernungsangaben bis THisae pros Olympum
stimmen vortrefflieh, wenn man Dusae mit v.D i e s t
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in der Ebene von Diisdsche sucht. Die Zeich-

nung des Sangarios auf der Tab. Peut. hat keine

Bedeutung; er ist zweimal angegeben, das zweite-

mal (IX 4) stimmt zum Itinerar.

An der Kiiste des Pontos ging eine grosse

Strasse nach Heraclea Pontica , Tium , Amastris

(Tab. Peut.), aber nicht direct am Meer, sondern

etwas mehr landeinwarts (v. Diest a. a. 0. 71).

Von der Strasse Nikomedia—Dusae zweigten sich

zwei Strassen nach Kassaba ah, die eine westlich
'

iiber Giimiischabad (v. Tschihatscheff a. a. 0.

44), die andere ging am Westrand der Ebene von

Dusdche hin und ilberschritt auf einer teilweise

erhaltenen Briicke (v. Diest a. a. 0. 89) den

Melentschai (Hypios). Dann scheint sich diese

noch einmal geteilt zu haben, indem sie eincrseits

von Kassaba in nOrdlicher Richtung zum Meer
(v. Diest a. a. 0. 84) oder im Thai des Kiitschiik-

Melentschai aufwarts (v. Diest 83) vielleicht nach
Heraclea fuhrte. Dann wiirde man zu dieser letz-

!

teren die Strasse rechnen konnen , deren Spuren
Ainsworth (s. Ritter Erdkunde XVIII 719)

im Lykosthal, oberhalb Heraclea, gefunden hat.

Der Hauptzugang von der Kiiste fuhrte im Thai

des Filios (Billaios) aufwarts und teilte sich unter-

wegs mehrfach, eine unbedeutende Strasse ging

ins Thai des Ulutschai (Anton a. a. 0. 89);

oberhalb Devrek bei Gerze sind die Reste einer

alten Briicke und einer siidwestlich gerichteten

Strasse , die entweder nach dem Mengensu oder

:

nach der Strasse im Alapli-(Eulaios-)Thal gefiihrt

haben wird (v.' Diest a. a. 0. 80. Anton a. a.

0. 85) ; ein Arm ging erst Ostlich im Thai des

Mengensu aufwarts, dann teils siidlich nach Kerede

(v. Diest a. a. 0. 64ff. 73. Anton a. a. 0. 93),

teils Ostlich weiter (Anton a. a. 0. 93), der

andere direct nach Boli (Anton a. a. 0. 80ff.

82ff.). Diese letztere Strasse setzte sich dann
-weiter fort nach Mudurlu (v. Diest 57. 59) und
wird auf die Strasse Nicaea-Ancyra getroffen sein.

v. Diest 86 erwahnt noch eine directe Verbin-

dung zwischen Diisdsche und Mudurlu, von der

aber keine Spur mehr erhalten ware, und nach
Perrot (a. a. 0. 1 44) fuhrte wahrscheinlich von

Boli noch direct eine Strasse nordwarts zum Meer;

vielleicht hangt hiermit die auf der Tab. Peut.

zwischen Bithynion (Boli) — der Name fehlt zwar,

ist aber unbedingt so zu erganzen — und Artane

angegebene Verbindung zusammen.
Das Gebiet von B. ist noch wenig genau er-

forscht, manche Strecken sind fast ganz unbe-

kannt; vermessen sind — von Kleinigkeiten ab-

gesehen — nur die Kiisten von der englischen

Admiralitat (Admirality Catalogue nr. 224. 1198.

2238. 2286. 2214, allerdings sind sie nicht immer
znverlassig, v. Diest a. a. 0. 77 und Erg.-

Heft 116, 116), der Bosporos von Moltke (s. u.

Bosporos), und dann die Linie der anatoli-

schen Bahn, aber nur diese (v. Diest Erg.-

Heft 116, 26. 116). Von modernen Reisenden sind

vor allem zu nennen die schon viel erwahnten
v. Tschihatscheff, Perrot, v. Diest, ferner

Hommaire de Hell Voyage en Turquie. Die

altere Reiselitteratur findet man bei Ritter Erd-

kunde XVIH im Auszug mitgeteilt ; die moderne
bei G. Hirschfeld Geogr. Jahrb. X 437 S. XII
301ff. XIV175ff. Karten: Kiepert Specialk. d.

westl. Kleinasiens II. IIT. V. VI; Erganznngsbl.

(mit den Begleitworten) , und Forma orbis IX.

v. Diest a. a. 0. Erg.-Heft 94. v. Diest und
Anton Erg.-Heft 116 Bl. II. [Ruge.]

BevOlkerung. Auf der' asiatischen Seite des

Bosporos gebietet in der Argonautensage der Bebry-

kerkOnig Amykos (dessen Mutter Melie daher Apoll.

Rhod. II 4 als bithynische Nyniphe bezeichnet, was
bei Apollod. 1 9, 20 falsch als Eigennamen Bithynis

gefasst wird). Da'ss hier wie am asiatischen UfeT

des Hellesponts wirklich der phrygische Volks-

stamm der Bebryker gesessen hat, wird dadurch
bestatigt, dass an beiden Stellen (s. u.) der Gott
Priapos verehrt wird ; derselbe ist also eine bebry

kische Gottheit. In geschichtlicher Zeit sind die

Bithyner (neben denen mehrfach die Thyner ge-

nannt werden) oder ,Thraker in Asien' an ihre Stelle

getreten. Denn dies ist bei den Schriftstellern

des 5. und 4. Jhdts. der standige Sprachgebrauch:

Herodot sagt III 90 nur 0Qr)ixes ol sv zfj 'Aairj;

1 VII 75 (s. u.) fflgt er hinzu , dass sie in Asien

den Namen Bithyner erhielten ; in der ohne Grand
fur interpoliert erklarten Stelle 1 28 sagt er:

ixes ol Qvvol ts xal Bi&vroi
;
Thukydides schreibt

IV 75 8ia Bi&vvcov &Qqxa>v ol' siai jisqclv iv xfj

'Aaiq. Xen. Hell. I 3, 2 els roiig Bi&vvovs Ooqxaq.

Ill 2, 2 els xr)v Biftvvida &Qqxr)v\ in der Ana-

basis sagt er vorwiegend Ofj&xrj VI 2, 17f., oder

Qoqxr) r) iv xfj 'Aula VI 4 , 1 ; daneben Btdvvoi

Yl 2, 17. 4, 1. Skylax peripl. 92 hat &eqxeg Bt-
I &vvol k'&vos. Ebenso noch Diodor XIV 38 (Epho-

ros) &Q(fXss ol Titoi Btfrvvtav xoxe xaxoixovvxes.

Dass bei Arrian. anab. I 29, 5 der Sangarios Sia

xfjs 0Qqxoiv xrHiv Bifrvvcov x<*>QaS sftyoiv, ist da-

gegen wohl Archaismus. Dieser Sprachgebrauch

beweist, dass die Bithyner thrakische Sprache und
Art unverfalscht und deutlich erkennbar bewahrt
haben miissen. und zeigt zugleich, dass ihr Name
damals den Griechen noch nicht recht bekannt war.

Wann und von wo sie nach Asien gekommen
) seien, wird verschieden angegeben. Nach Herodot

VII 75, der die einheimische Tradition geben will,

hatten sie urspriinglich am Strymon gewohnt und
Strymonier geheissen ; schon vor den Tqwxoi seien

sie von den Teukrern und Mysern bei ihrem fabel-

haften Zuge nach Europa (vgl. VII 20. V 13)

aus ihrer Heimat verdrangt worden. Nach Arrian

frg. 37 (FHG III 593, aus Eustath. zu Dion. per.

322) waren sie dagegen zur Zeit des Kimmerier-

einfalls unter Fuhrung des Pataros hiniiberge-

) gangen und hatten die Kimmerier aus dem spateren

B. verdrangt. Dieser Pataros erscheint als ihr

Fiihrer auch in Demosthenes Epos Bithyniaka,

wo er Paphlagonien erobert und die Stadt Tios

griindet und ix xov xtpav xdv A ia benennt (Steph.

Byz. s. Tiog). Eine vermittelnde Ansicht gab
Eusebius Chronik (nur bei Synkellos und Hiero-

nymus erhalten) unter dem J. 1045 Abr. = 972
v. Chr. BgqxES ouzo 2xgv/tiovos diafiavxes xa-

xioyov ttjv vvv Bi&wiav, xoxe 6b BefSfrvxiav xa-

) /.ovfievyv. Der Ursprung des Datums ist nicht

klar; Thraemer Pergamos 329, 1 will es aus

einer Combination des Kimmerierzugs mit den

Ansatzen fur Homer erklaren.

Auch Arrians Angabe ist schwerlich Uber-

lieferung, aber vielleicht geschichtlich richtig.

Denn als die Milesier zuerst in diese Gebiete kamen
und die Argonautensage sich fixierte, miissen noch

Bebryker am Bosporos gesessen haben ; vor 700 sind
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die Bithyner also schwerlich nach Asien gekom-
men (vgl. E. Meyer Gesch. d. Alt. II 293).

Nach seiner Gewohnheit hauft Plinius V 143
eine Reihe angeblicher alter Namen fur B. : ea
appellata est Cronia, dein Thessalis, dein Ma-
lianda (Tomaschek will das in Marianda cor-

rigieren und ,Meerland' erklaren, mit Unrecht;
der Name ist mythisch, wenn auch unerklart) et

Strymonis. hos Homerus Halixonasdix.it, quando
praeeingitur gens mari. Diese Etymologie und
Localisierung der Halizonen kehrt bei Arrian
frg. 45 (Eustath. ad II. II 857) wieder. Eine an-
dere Combination bei App. Mithr. 1 lasst die Thra-
ker des Rhesos nach dessen Tode teils ins Bebry-
kerland, teils ins Gebiet der bithynischen Thraker,
oberhalb von Byzanz, fltlchten, yon wo sie infolge
einer Hungersnot nach Bebrykien zurtickkehren.
Der Name stamme entweder von einem Fluss
Bithyas oder sei aus Bebrykien entstellt [!] (Bi-
thynia quam veteres dixere Mygdoniam, Ammian
XXII 6, 14 versetzt den Namen von Mygdonien am
Rhyndakos an den Bosporos). Endlich werden bei
Paus. VIII 9, 7 die Bithyner am des Antinoos
willen zu 'AgxaSeg zs xal Mavzivstg za ava>&ev ge-
macht, da dieser in Mantinea einen Tempel erhalt.

Eine andere Combination lasst vor den Bithy-
nern Myser im Lande wohnen. Sie beruft sich
auf den Namen mysischer Bosporos, den nach
Dionysios von Chalkis die Strasse von Byzanz
fruher gefuhrt haben soli (Strab. XII 566 ; aus
derselben Quelle Arrian frg. 35 bei Eustath. ad
Dion, perieg. 140 undSchol. Apoll. Rhod. II 168).
Aber das kann wenig beweisen; nachweisbar sitzen
die Myser nur unmittelbar. sudlich vom Bosporos
auf der Arganthoniosakte und bei Kios und am as-

kanischen See (dass Strabon [aus Apollodor?] auch
diese Thatsache heranzieht, hat fur das alte B.
gar keine Bedeutung; fur das durch Prusias hin-
zugekommene Land dagegen ist sein Satz on fjv

xazotxia Mvaatv fj Bi&vvia natiirlich richtig). Auch <

von diesen Mysern nehmen die Homerexegeten auf
Grund von II. XIII 5 an, dass sie aus Thrakien ge-
kommen seien; so auch Strabon VII 295ff. XII
541f. 564, der dann selbst auch fur die Bebryker,
Mariandyner u. a. thrakischen Drsprung vermutet
(weiteres tiber diese Controverse, die bei Porphy-
rios u. a. dazu gefuhrt hat, umgekehrt die Thraker
von II. XIH 4 fur asiatische Bithyner zu erklaren, s.

bei Thraemer Pergamon 277. 286ff., dem ich aber
nicht uberall beistimmen kann). Wegen der Nach-
barschaft mit den Mysern am Arganthonios sind
bei Arrian. frg. 40 (Eustath. ad Dion, perieg. 809

j

vgl. frg. 36 ebd. 322) Mysos und Thynos Sohne der
Nymphe Arganthone (die auch zur Gemahlin des
Rhesos geniacht wird) von Zeus ; ebenso offenbar
Bithynos; denn nach einer weiteren Angabe Arrians
frg. 41 (Eustath. ad Dion. 791) sind Thynos und
Bithynos Briider, die Phineus, der KOnig des
Bosporos, adoptiert ; sein echter Sohn ist Paphla-
gon (vgl. Phineus KOnig von Paphlagonien , Hel-
lanikos frg. 38 bei Schol. Apoll. Rhod. II 178.
Pherekydes frg. 68 ebd. 181). Schol. Apoll. Rhod.
II 140. 181 heissen Phineus Sohne Mariandynos
und Thynos. Diese Genealogie ignoriert also den
europaeischen Drsprung. Eine andere macht Bi-
thynos oder Bithys zum Sohn des Zeus und der
Thrake, die von Kronos einen Sohn Dolonkos hat
(App. Mithr. 1. Steph. Byz. s..B«Wa. AoXoyxot).
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Noch andere machten nach Arrian. frg. 46 den
Thynos und Bithynos zu Sohnen des Odryses.

Als Beweise fiir den thrakischen Ursprung der
Thyner und Bithyner beruft sich Strabon XU 541
auf das Vorkommen eines Stammes Bithyner in
Thrakien (wo?) und auf den Namen des Vorge-
birges Thynias zwischen Apollonia und Salmydes-
sos (vgl. VII 319. [Skymn.] perieg. 728. Mela II
23. [Arrian.] peripl. Ponti 36. Anon, peripl. Ponti

.0 87. Ptolem. Ill 11, 4, vgl. auch Hekataios frg. 140

;

wohl identisch mit der Stadt Thynias bei Plin. IV
45). Die Heimat der Bithyner ware nach Herodot
in der Strymongegend zu suchen; dazu stimmt
der Volksname Maido^i&vvot in der Nachbarschaffc
Makedoniens, Steph. Byz. s. Maidoi. Strab. VII
295 (die Maider sitzen am obern Strymon); Pli-
nius IV 41 nennt Thyni im Gebiet der Rhodope
und des Hebros (vgl. auch den thrakischen Stamm
Bidvat, Steph. Byz. s. v.). Andererseits scheint

;0 die Verbindung mit den Dolonkern die Bithyner
in die Nachbarschaft des Chersones zu verweisen,
und hier nennt Mela II 24 an der Propontis eine
Stadt Bithynis zwischen Perinthos und Bisanthe.
Doch ist aus solchen Notizen allzuviel nicht zu
gewinnen. Im allgemeinen vgl. Tomaschek Die
alten Thraker I, Ber. Akad. Wien CXXVIII 1893,
63ff. (die Bithyner, welche nach Phylarch frg. 10a
Leibeigene der Byzantier sind, sind wohl die Be-
wohner ihrer asiatischen Besitzungen).

0
_

Sicher ist dagegen, dass Thyner auch in histo-

rischer Zeit noch auf der europaeischen Seite des
Bosporos im Hinterlande von Byzanz sassen : Mai-
sades, der Vater des Seuthes, herrscht iiber die
Melandeptai, Thynoi und Tranipsai (Xen. anab.
VII 2, 32 = Aadeyiol xal TQavixpot, s&vrj Qvv&v •

&s6hoia,iios 6yd6ifEXkr]vix<bv [frg. 18] Steph. Byz.),
und Seuthes fiihrt die Kyreer gegen die Thyner
(anab. VII 4). Ebenso sitzen die Thyner in Asien
im Kiistenland am Pontos (Plin. V 150 tenent

)oram omnem Thyni, interiora Bithyni) bis an
und iiber die Sangariosmiindung ([Skymn.] perieg.
976ff.). Schol. Apoll. Rhod. II 794 wird die Qvvia
bis zum Hypios ausgedehnt. Arrian. frg. 41 bei
Eustath. zuDion. perieg. 793 bezeichnet als Thyner-
gebiet die bergige Kiistenlandschaft vom Fluss
Rhebas unweit des Bosporos bis zu dcra kleinen
Fluss Kales (Thuk. IV 75. Diod. XII 72. Mem-
non 22. Marcian. epit. Menipp. 8. Arrian. peripl.
Pont. 18. Anon, peripl. 9) zwischen dem Hypios

)und Heraklea. Den oft genannten Kiistennuss
Psilis zwischen Rhebas und Sangarios scheint da-
gegen eine wohl nicht ganz genaue Notiz bei
Steph. Byz. als Grenze zwischen Thynern und
Bithynern zu bezeichnen (Vihov, jtotanog fiezagv
Qvviag xal Bi&vvlag). Dies Kiistengebiet ist die
Qwiaxi/ Qqaxr), Memnon hist. Heracl. 17 (Qvvia
Steph. Byz.). Vor ihr liegt die kleine Insel Thy-
nias (jetzt Karpe), westlich von der Sangariosmiin-
dung (Skylax 92. Apoll. Rhod. II 350. 673 mit

' Schol. Strab. XII 543. Marcian. epit. Menipp. 8.

Steph. Byz.), mit einem Hafen, nach Skylax von
den Herakleoten besetzt. Wenn daher nach Memnon
16 die Herakleoten im J. 279 ausser Kieros und
Tios auch ztjv Qwtda yijv gegen eine Geldsumme
zuriickgewinnen, so wird damit vor allcm diese Insel
gemeint sein. Die Argonauten weihen sie dem
Apollon 'Eoyog und errichten hier diesem sowie der
flomonoia Altare (Apoll. Rhod. II 672ff. Hero-
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doros in den Schol. zu 684). Daher erklart es

sich, dass sie spater gelegentlich Apollonia ge-

nannt wird (Plin. VI 32. [Arrian.] peripl. Ponti
18. Anon, peripl. Ponti 6, der sie daneben wie Ptol.

V 1, 15 Daphne oder Daphnusia nennt [vgl. Art.

Ap o 1 1 on i a Nr. 14 Bd. II S. 1 1 5]). Nach dem Anony-
mos liege daraufeine vonHerakleiagegriindete Stadt
Thynias. Sehr merkwurdig ist die Notiz des Schol.

Apoll. Rhod. H 673: KaXho&evyg (frg. 39 Miiller,

der mit andern vorschlagt, dafiir Kallistratos ein-

zusetzen) ev zip HsQiTcXm vjto ftev 'EXXrjvcov tprjal

jtftooayoQsvea&at zrjv ze xcbgav xal zrjv vijaov Qv-
vtdda, vito Ss rwv (Saeftdgaiv Qvvlav ; letzteres hat
R. Unger mit Recht in Bifrvvlav geandert auf
Grund der deutlich aus dieser Notiz entstandenen
Angabe des Plinius VI 82 insulae in Propontide
(sic

! ; dass es dieselbe Insel ist, die er nachher VI
32 im Pontos anfuhrt, weiss er nicht) . . deinde
ultra Heraeleam adversa Bithyniae Thynias,
quam barbari Bitkyniam voeant. Weiter ent-

stellt ist die Angabe Mela II 98 Thynias, Marian-
dynorum finibus proxima, urbem habet quam
quia Bithyni incolunt Bithynida appellant.

Schliesslich sei bemerkt, dass Apoll. Rhod. die

europaeische Kiiste, das Reich des Phineus, &wle
yalrj nennt H 460. 485. 548, die asiatische Bi-
dvvtg 177. 347. 619 ; das entspricht dem Sprachge-
brauch bei Xenophon. Doch scheint gelegentlich
in den Hss. Confusion eingetreten zu sein ; die

Schol. Laurent, lesen II 177 yaitj Ovvrjidi fiir Bt- i

#wtdi , und geben dann an (ebenso zu 347) , es

gebe zwei B., das europaeische bei Salmydessos
und das asiatische, dazu drittens die Insel Bidvvia;
hier ist natiirlich uberall Qvvia zu corrigieren.

Die Thyner sitzen also zu beiden Seiten des
Bosporos an der Kuste des Pontos. Schwerlich
sind sie, auch wenn der Kimmerierzug den ersten

Anlass gab, durch eine grosse VClkerbewegung
nach Asien getrieben, sondern sie haben sich all-

mahlich auf die gegeniiberliegende Kiiste ausge- 4

breitet. Das gleiche wird von den Bithynern
gelten. Dahei haben sie ihre Vorganger, die Be-
bryker, allmahlich aufgesogen. Denn in histori-

scher Zeit sind die Bebryker verschwunden (Plin.

V 127. Schol. Apoll. Rhod. H 2); es ist nur falsch
angebrachte Gelehrsamkeit, wenn Ptolemaios V
1, 13 die bithynischen Binnenstadte als noleis
fieooyetot ram BefSgvxani bezeichnet. Der Haupt-
teil der Thyner und Bithyner mag immer in Thra-
kien geblieben und hier allmahlich in andere 5

Stamme aufgegangen sein, falls nicht Nachschttbe
nach Asien stattfanden: jedenfalls werden auch
die Thyner in Europa in spaterer Zeit nicht mehr
als existierendes Volk erwahnt.

Die Annahme, dass der Name Bithyner eine
Weiterbildung von Thyner, beide Stamme also

wesentlich oder sogar vollstandig identisch seien,

liegt nahe. Nennt doch Xenophon (s. o.) gerade
die Bewohner des asiatischen Kiistengebiets (bei

Kalpe) Bithyner ; er kennt Thyner nur in Europa. 6
Auch Kallisthenes Angabe, dass der Name Thynias
fiir Land und Insel nur hellenisch sei, kSnnte
darauf hinweisen. Vielleicht haben die beiden
Namen lediglich geographische Bedeutung. Jeden-
falls hat der Bithynername sich das Ubergewicht
erhalten und wird namentlich politisch immer
allein zur Bezeichnung des Gesamtvolkes gebraucht.

Die Grenzen B.s haben sich infolge der Erobe-

Pauly-WiOTOwa III

rungen seiner Ksnige ausserordentlich erweitert:

Teile von Mysien, Phrygien, Paphlagonien, das alte

Mariandynergebiet sind ihm einverleibt worden.

Unsere Karten pflegen hier wie immer die Ver-
haltnisse der rOmischen Kaiserzeit zu Grunde zu
legen. Vor dem J. 201 v. Chr. hat das B., wel-

ches sie darstellen und welches auch in der obigen
Schilderung beschrieben wird, nicht existiert. Vor
und in der Perserzeit beschrankt sich das Gebiet

0 der Bithyner auf die vom schwarzen Meer und dem
Golf von Nikomedien (Olhia) begrenzte Landzunge
Byzanz gegenuber und das Ostlich anschliessende
Land bis zum Sangarios (so Strab. XII 543. 563)
oder hOchstens bis zum Hypios und Kales (vgl. o.).

Zwischen Hypios und Sangarios liegt die Grenze
zwischen Mariandynern und Bithynern nach Skylax

;

ebenso Xen. anab. VI 4, 1 dgSa/xevt] Ss 17 Ogqxr)
avzrj iorlv ano zov aTOfiaxoe zov ndrzov fiixQi

'HoaxAeiag. Die Grenze gegen die Myser der Ar-
3 ganthoniosakte liegt nach Skylax im Winkel des

olbianischen Golfes, wie sich von selbst versteht.

Nach diesen Daten ist es unmOglich, dass das
Hinterland von Herakleia, die salonische Ebene
am Billaios mit der Stadt Bithynion, in alter Zeit

zu B. gehfirt oder gar den Hauptsitz des Volkes
gebildet hatte.

Geschichte. An den Kiisten des Bosporos,

in Chalkedon (zu dem Chrysopolis gehort, Xen.
hell. I 1, 22 ; anab. VI 6, 38), und in der Siidecke

) des Golfs in Astakos haben sich megarische Co-
lonisten angesiedelt, Astakos gegenuber, an der

Stelle des spateren Nikomedien, Ionier in Olbia.

Nach dieser fast verschollenen Stadt (Meyer
Gesch. d. Alt. H 288 Anm.) wird der Golf in

alterer Zeit (Skylax. Mela 1 100) der olbianische

genannt. Dagegen blieb die Nordkttste B.s un-
besiedelt; hier sind an der Grenze des Thyner-
lands Kieros am Hypios, etwa drei Meilen von
der Kiiste, und dann Herakleia im Mariandyner-

1 gebiet die ersten Griechenstadte. Der Versuch
Xenophons, mit den Kyreern inmitten derBithyner-
kiiste in Kalpe eine Colonie zu griinden, ist an
der Abneigung der Mannschaften und vor allem an
der Opposition der Spartaner gescheitert (anab. VI).

So kommt es, dass von griechischem Einfluss

auf die Bithyner nicht viel zu spftren ist; sie

bleiben unabhangig und kriegerisch, aber roh wie

ihre Stammgenossen in Europa. ,Wer von den
Griechen in ihre Hande fallt, sei es verschlagen,

sei es auf andere Weise, den sollen sie aufs argste

misshandeln,' sagt Xenophon anab. VI 4, 2— ahn-

lich wie die Thraker des Salmydessos auf der

europaeischen Seite Strandrauber waren, ebd. VII
5, 12. Ihre Riistung beschreibt Herodot VH 75:

Fuchsbalge auf dem Kopf, am Leib Rocke mit
bunten Oberkleidern , an Fiissen und Schienen

Sandalen von Hirschfell, als Waffen Speere, Schilde

und kleine Dolche. Dass die Bithyner ehemals
vavzixa>zazoi gewesen seien (Eustath. ad Dion.

795, wohl aus Arrian), dass die Thyner die Schiff-

bruchigen freundlich aufnahmen und die unfrei-

willig zu ihnen kommenden Fremden hoch ehrten,

wahrend sie die absichtlich kommenden bestraften

(Nic. Dam. parad. 127, FHG HI), sind spatere

Erfindungen.

Mit den Griechen mOgen sich die Bithyner
vielfach herumgeschlagen haben: Astakos hatte

schwer durch sie zu leiden (Memnon 20). Im
17
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J. 416 verbanden sich Byzanz und Chalkedon, von

europaeischen Thrakern unterstfltzt, zu einem

grossen Raubzug gegen sie, bei dem sie alle Ge-

fangenen niedermetzelten (Diod. XII 82). Den
Lydern sind sie unterthan gewesen (Herod. I 28)
— die Stadt Alyatta in B., dieAlyattes gegrundet

haben soli (Steph. Byz. s. v.), liegt freilich weit

ausserhalb desselben, an der spateren Grenze zwi-

schen Phrygien und Galatien (Liv. XXXVIII 18,

3) — , dann den Persern, wo sie zur dritten Sa-

trapie gehOren (Herod. Ill 90). Von den grossen

Weltereignissen werden sie wenig beriihrt; im
peloponnesischen Krieg werden sie genannt, als

Lamacbos im J. 424 auf der Rflckkehr von einer

verungltlckten Seeexpedition gegen Herakleia zu

Lande durch ihr Gebiet nach Chalkedon Ziehen

muss (Thuk. IV 75, danach Diod. XII 72. lust.

XVI 8), und als Alkibiades gegen Chalkedon
kampft und sie zwingt, die Habe herauszugeben,

die die Chalkedonier bei ihnen in Sicherheit ge-

braeht haben (Xen. hell. I 3, 2f. Plut. Alk. 29).

Indirect hat sie die Colonisation von Astakos durch
die Athener im J. 435 beriihrt (Memnon 20. Diod.

XII 34 mit der Emendation 'Aoxax&v fur Aexavov,

vgl. Toepffer Astakos, Hermes XXXI 124ff.).

Zur Zeit des Ruckzugs der Kyreer sind sie dem
Pharnabazos unterthan und operieren mit ihm zu-

sammen (Xen. anab. VI 4, 24ff. VII 8, 25). Aber
sonst gehorchen sie schlecht und kampfen oft gegen
ihn; und so ist es dem Pharnabazos ganz recht,

wenn Derkyllidas im J. 398 ihr Gebiet verwiistet,

wobei er von den Odrysen des Seuthes unterstfltzt

wird (Xen. hell, ni 2, 2ff. Diod. XIV 38).

Wie andere Volkerschaften auf gleicher Kultur-

Btufe, z. B. die Paphlagoner, standen auch die

Bithyner zurPerserzeit unter einheimischen Haupt-
lingen. Mit dem Verfall des Perserreichs gelang-

ten dieselben zu steigender Bedeutung. Ihre Liste

seit dem Ende des 5. Jhdts. ist uns bei Memnon
c. 20, der jedenfalls aus Nymphis schCpft, im
Anschluss an die Geschichte von Astakos-Niko-

medien erhalten. Zur Zeit der Besiedelung von

Astakos durch die Athener im J. 435 .hatte Doi-

dalses die Herrschaft iiber die Bithyner' (daraus

falsch zusammengezogen Strab. XII 563 'Aaxaxdg

noXig
,
Meyagecov xxlopa xal 'Adrjratcov xat fiexa

xavxa AoiSaXaov ; zur Namensform ClG 3779 und die

Inschrift beiMordtmann Athen. Mitt. XIV 250,

wonach Toepffer a. a. 0. 124, 1 zu berichtigen ist).

Dam folgte Boteiras, der 76 Jahre alt wurde, diesem

Bas, der 50 Jahre, 377/6—328/7, regierte und
71 jahre alt wurde. In seine Zeit fallt Alexan-

ders Eroberung ; es gelang ihm, einen Angriff des

Satrapen Kalas, dem Alexander das hellespontische

Phrygien und die Nachbargebiete zugewiesen hatte

(Arrian. I 17. II 4, 2. Curt. Ill 1, 24. IV 5, 13,

wonach er Paphlagonien unterwirft), in einer Feld-

schlacht abzuwehren. Seinem Sohn Zipoites (re-

gierte 48 Jahre, 327/6—280/79, alt 76 Jahre) ge-

lang es, die ererbte Stellung in den Wirren der

Diadochenkriege zu behaupten und zu erweitern.

Zwar als er im J. 315 Astakos und Chalkedon
angriff (vgl. Plut. qu. gr. 49), zwang ihn Anti-

gonos Feldherr und Neffe Ptolemaios davon ab-

zustehen; in der Form eines Bundnisses, das durch

Geiseln gesichert wurde, niachte er ihn wie die

beiden Stadte von sich abhangig (Diod. XIX 60).

Aber bald hatten die Maehthaber wichtigeres zu

thun, als sich um B. zu kummern. Als nach der

Schlacht bei Ipsos der Hauptteil Kleinasiens an
Lysimachos kam, 301, machte dieser den Versuch,

B. zii unterwerfen. In diesen Kampfen wird er

Astakos zerstert haben (Strab. XH 563). Aber
Zipoites schlug zwei seiner Feldherren — einer

fiel im Kampf— und schliesslich den Konig selbst

(Memnon 20). Nach einem dieser Siege wird es

gewesen sein, dass Zipoites den Kotrigstitel an-

nahm; denn mit dem Herbst des J. 297 beginnt

die Aera der bithynischen Konige, die auf den

Mtozen Nikomedes II. und seiner Nachfolger er-

scheint und dann von Mithradates Eupator von
Pontos und seinen Nachfolgern im Bosporos iiber-

nommen ist (diese Thatsache ist von Th. Reinach
Trois royaumes de l'Asie mineure 181ff. = Rev.

num. 3 ser. V 1887 deflnitiv erwiesen worden).

Auch eine Stadt Zipoition ,am Berge Lyperos'

hat er gegrundet (Memnon 20. Steph. Byz. s. v.),

deren Lage ganzlich unbekannt ist.

Als die Herrschaft iiber Kleinasien nach Ly-

simachos Untergang (282) auf Seleukos und nach
dessen Ermordung 281 auf Antiochos I. iiberging,

behanptete Zipoites seine Stellung. Er griff Hera-

kleia an, das seine Freiheit wiedergewonnen hatte

und, freilich vergeblich, bei Seleukos Anschluss

suchte (Memnon 10); wahrscheinlich damals hat
er ihm Tios, Kieros und die thynischen Besitzungen

(s. o.) entrissen (Memnon 16). Schliesslich brachte

er Antiochos Feldherrn Patrokles eine totale Nie-

derlage bei, in der dieser selbst fiel (Memnon 15,

vgl. 20; wahrscheinlich noch 280). Kurz darauf

muss er gestorben sein. Sein Sohn Nikomedes I.

sicherte sich gegen den zu erwartenden Angriff

des Antiochos I. durch ein Biindnis mit Herakleia,

dem er die entrissenen Gebiete gegen eine Geld-

entschadigung zuriickgab (Memnon 16— das hatte

einen schweren Krieg Herakleias mit Zipoites, dem
Statthalter des thynischen Gebiets, zur Folge,

! einem rebellischen Bruder des Nikomedes, ebd. 17).

Auch unterstiitzte er Antigonos Gonatas gegen
Antiochos (279/8). Antiochos versuchte einen An-
griff auf B., gab aber den Kampf auf, ohne dass

es zur Schlacht kam (Memnon 18), ebenso wie er

mit Antigonos Frieden schloss. B. hatte seine

Unabhangigkeit deflnitiv behauptet.

Nikomedes I. lag mit seinen drei Brfldern in

Zwist — ihren Henker nennt ihn Memnon 20 —

,

namentlich mit dem oben genannten Zipoites.

i Gegen diesen nahm er im J. 277 (Paus. X 23, 14)

einen gallischen Haufen, der unter Lonorios oder

Leonnorios vor Byzanz erschienen war, in Sold —
einen Auszug aus dem abgeschlossenen Vertrage,

der auch den befreundeten Stadten Herakleia mit

Tieion und Kieros, sowie Chalkedon und Byzanz
ihre Hiilfe zusagte, hat Memnon bewahrt — und
unterwarf mit ihnen ganz B. Gleichzeitig war
ein anderer gallischer Heerhaufen unter Lutarios

iiber den Hellespont gegangen; beide vereinigt

I warfen sich alsbald plundered auf alle kleinasia-

tischen Landschaften, bis sie im Centrum der Halb-

insel feste Wohnsitze gewannen.
Wenn die bithynischen KOnige im Kampf mit

den griechischen Stadten und den makedonischen
Machthabern standen, so konnten sie sich doch
seit ihrem Eintritt in die Welthandel dem grie-

chischen Einfluss nicht mehr entziehen. Schon
Zipoites hatte sich nach neuer Weise eine Stadt
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auf seinen Namen gegrfindet; mit seinem Sohne,

dem ersten Bithynerkonig mit griechischem Namen,
halt auch das Griechentum seinen Einzug in B.
Die ZerstOrung von Astakos durch Lysimachos
machte eine SchOpfung von ganz anderer Bedeu-
tung mOglich; ihm gegenilber am Nordufer der

Ecke des Golfs, also an der Stelle des alten Olbia,

griindete der Konig um das J. 264 die Stadt Ni-

komedia (Strab. XII 563. Memnon 20. Euseb. a.

Abr. 1752 u. a. Hist. Aug. Gallien. 4 Astacum
quae Nicomedia postea dicta est; confus Paus.

V 12, 7, wonach Nikomedes Astakos umnennt, xa

<5e If a^rB Zvnoltrjq iyersxo olxiazfis, &q5£
yb/og slxd&vxi ys anb zov ovofmxog). Die Reste

der Astakener wurden hierher verpflanzt; rasch
wurde die Stadt eine der Hauptst&dte des neuen
Hellenismus. Auch sonst erscheint Nikomedes
wie ein griechischer Fiirst : er zuerst hat Miinzen
gepragt, nach attischem Fuss, seine Elfenbein-

statue befand sich in Olympia (Paus. a. a. 0.).

Auch nach Osten und Siiden hat gewiss be-

reits Nikomedes sein Reich erweitert. Nach seinem
Tode (um 260) hat sein Sohn Ziaglas ZiarjXag (so

auf einer Bronzemunze, ferner als Personenname
auf einer Inschrift bei Mordtmann Ath. Mitt.

XIV 315 ; CIG 3808 ZiaiXig ; bei den Schriftstellern

schwankt die Form), nachdem er im Kampf gegen
seine vom Vater zu Erben eingesetzten Stiefbriider

(zu denen der spater nach Makedonien gefluchtete

Tiboites, Polyb. IV 50f., gehort) die Krone ge-

wonnen hatte, diese Eroberungen fortgesctzt. Er
hat die Stadt Kresa in Paphlagonien, d. i. wahr-
scheinlich Krateia, spater Flaviopolis, erobert, und
eine Stadt Ze'ila ,in Kappadokien' gegrundet (Steph.

Byz. s. ZrjXa. Kgijaaa [aus Demosthenes Bith.]

;

vgl. Meyer Gesch. d. Kgr. Pontos 49f.). Von seinen

Eroberungen (vgl. Arrian. frg. 74) hatte auch
Trogus erzahlt; daher bei Iustin. XXVII 4 der

rex Bithynus Eumenes, in dem er mit den Per-

gamenern Eumenes und Attalos zu einer Person

verschmolzen ist. Seine Tochter heiratete Antio-

chos Hierax , um an ihm (wie an den Konigen
von Pontos und Kappadokien) einen Halt zu ge-

winnen (Euseb. chron. I 251 Schoene). Seine

Kriege fuhrte er mit gallischen Truppen ; von deren
Hauptlingen ist er um 235, als er sie bei einem Ge-
lage aus dem Wege raumen wollte, erschlagen wor-
den (Phylarch. frg. 32. Trogus prol. 27). Durch ihn
hat B. wahrscheinlich seine spatere Ausdehnung
nach Osten gewonnen, durch die das mariandynische
Hinterland und phrygische und paphlagonische
Grenzdistricte mit B. verbunden warden. Offen-

bar wurden diese Gebiete von den Bithynern colo-

nisiert und ihrer Nationalist gewonnen : die Stadt
Bithynion wird damals entstanden sein. Bei Arrian
fand sich im funften Buch, in dem er die Grun-
dung Nikomediens erzahlte (frg. 28. 29 bei Steph.
Byz. s. Nixo/irjSetov u. Msyagixov), auch das Wort
Bi&vviauioXixris (frg. 27 bei Steph. Byz. s. Bi&vvo-
JioXig, was die Herausgeber falschlich in Bi&vo-
noXis corrigieren) , von einer sonst unbekannten
Stadt Bithynopolis , die vielleicht mit Bithynion
identisch ist. Die Vermutung liegt nahe, dass
dort von ihrer Besiedelung die Rede war.

Ziaelas Sohn Prusias I. (Strab. XII 563. Steph.
Byz. s. IlQovaa; danach ist der ungenaue Aus-
zug aus Arrian [frg. 75] Tzetz. Chil. Ill 950
und Etym. M. s. 'Anamia zu corrigieren) bat die

Politik seiner Vorfahren fortgesetzt. Aus seinen

ersten Jahren erfahren wir nur wenig : er unter-

stfltzt Rhodos nach dem Erdbeben (Polyb. V 90)

;

er macht einen Galaterhaufen nieder, der die Stadte

von Troas heimsucht (216; Pol. V 111); er unter-

stfltzt die Rhodier, als sie im J. 220 Byzanz an-

greifen und zur Aufhebung des Sundzolles im
Bosporos zwingen, weil er sich von Byzanz gering-

schatzig behandelt fflhlt — sie haben ihm die

10 versprochenen Statuen nicht errichtet und schicken

zu den von ihm gefeierten SaozriQia keine Fest-

gesandtschaft (Pol. IV 49). Im Frieden muss er

aber die ihnen an der asiatischen Kflste des Bos-
poros (Hieron) und in Mysien abgenommenen Orte
wieder herausgeben (Pol. IV 50—52). GrCssere

Erfolge brachte ihm seine Vermahlung mit Apama,
der Schwester Philipps V. von Makedonien. Er
unterstiitzte diesen im ersten Krieg mit Rom,
den Aitolern und Attalos und wurde deshalb auch

20 in den Frieden von 205 eingeschlossen (Liv. XXVII
30. XXVHI 7. XXLX 12). Dafflr zog Philipp, als

er 202 den Angriff gegen die asiatischen Be-
sitzungen der Ptolemaeer unternahm, vorher gegen
die Griechenstadte an den Grenzen des bithyni-

schen Reichs ; ein Conflict, den Prusias mit Kios

provociert hatte, hot dazu den Vorwand. Philipp

eroberte und zersterte Chalkedon, Kios, Myrlea,

trotz ihres Bundes mit Aitolien. Namentlich in

Kios hauste er aufs grausamste. Die Ruinen liber-

30 wies er dann seinem Schwager. Dieser hat Kios

unter dem Namen Prusias am Meer (vgl. die In-

schrift von Kios Bull. hell. XVII 1893, 542 0a-

aiJXevq KaXXivstxog xx[io]xrjg xrjg noXecog; ebd.

eine lange, sehr verstflmmelte Inschrift aus der

Zeit der KOnigsherrschaft) , Myrlea als Apamea
— nach seiner Gemahlin — wieder aufgebaut

(Polyb. XV 22, 2. 23, 8—10. XVIII 4, 5. 5, 4
= Liv. XXXII 14. Strab. XII 563. Steph. Byz.

s. MvgXsta [fehlerhaft]. Jlgovaa. Hermipp. frg. 72,

40 FHG in 51 aus Etym. M. s. 'Axd/teia). Dadurch
wurde das Land bis zum Rhyndakos und zum
mysischen Olymp bithynisch. Auch Chalkedon

hat Prusias sich angeeignet. Im zweiten Krieg
Philipps mit den Remern hielt er sich zuriick, so

dass im Frieden von 197 nur ausgemacht wurde,

Flamininus solle iiber Kios an Prusias schreiben

(Polyb. XVIII 44, 5 = Liv. XXXIH 30), natiir-

lich eine vOllig illusorische Bestimmung. Prusias

hat diese Zeit benfltzt, einmal um den Perga-

50 menern das abwechselnd ihnen und den SeleuMden
unterth&nige phrygische Binnenland am oberen

Sangarios mit Aizanoi, Kotyaeion, Dorylaeion,

Nakoleia, die spatere Phrygia Epiktetos (zum Um-
fang Strab. XII 571. 576), abzunehmen, sodann

um Herakleia dasselbe Schicksal zu bereiten, wie

den andern Griechenstadten. Er eroberte Kieros,

das er in Prusias am Hypios verwandelte, und
Tieion, und hatte auch Herakleia genommen, wenn
ihm nicht beim Sturm ein Steinwurf das Bein

60 zertrummert hatte (Memnon 27). So behanptete

Herakleia seine Unabhangigkeit bis zum dritten

mithradatischen Krieg; aber sein ganzes Gebiet

hatte es verloren.

Im Krieg des Antiochos gegen Rom hatte

Prusias zuerst daran gedacht, ihn zu unterstutzen

;

im J. 190 gewannen ihn die Scipionen fur Rom,
indem sie ihm die Integritat seines Gebiets in

Anssicht stellten (Polyb. XXI 11 = Liv. XXXVII
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25. App. Syr. 23). Es war das kltigste, was er
thun konnte. Aber seine Erwartung wurde nur teil-

weise erfullt. In den von der Senatscommission im
J. 188 fiber Kleinasien getroffenen Bestimnrangen
heisstes, dass von Antiochos Besitzungen in Asien
.Phrygien am Hellespont, Grossphrygien, das Myser-
land, welches Konig Prusias besetzt hatte (My-
siam, quam Prusia rex ademerat, Liv. XXXVHI
39, bei^ Polyb. XXI 40, 10 verschrieben Mvooig,
ovg itQottQov avrog nagsoxevdaaTo) 1 dem Eumenes
zufallen sollte. Urn die Ausffihrung der Clausel
haben sich die Romer freilieh nicht viel gekfim-
mert; so kam es daruber zum Krieg. Bekannt-
lich ffihrte in demselben Hannibal die bithyni-
schen Truppen, vor allem die Plotte. Aueh
Philipp von Makedonien unterstfitzte den Prusias
(Polyb. XXni 1, 4. 3, If. = Liv. XXXIX 46).
Aber Eumenes hatte an Rom einen festen Halt;
so war das Ergebnis des im J. 184 (Polyb. XXII
20, 8) geschlossenen Friedens, dass Prusias die
Eroberungen am Sangarios, seitdem $pvyi'a -fj

tTiixzrjToe genannt, abtreten musste (Strab. XII
563; die

,
ausser bei Nepos Hannibal lOf. sehr

dfirftige TJberlieferung fiber den Krieg flndet sich
Polyb. Ill 3, 6. Liv. XXXIX 51, 1. Trog. prol.

32. Iustin. XXXII 4). Dem Hannibal verdankt
Prusias auch die Anlage der Stadt Prusa am
Olympos, die bis auf den heutigen Tag seinen
Namen tragt (Plin. V 148 Prusa ab Hannibale
sub Olympo condita. Tzetz. Chil. Ill 964 [Ar-

;

rian. frg. 75] Ugovatov tov apropos xrjg noXscog
Ilgovorjg rijg nag 'OXv^nco. Strab. XII 564 xrlofia
JTgovoiov tov TtQog KqoToov nolEftrjoavTog enthalt
einen alten Fehler, den schon Steph. Byz. s. Iloovoa
. . xxiofia Uqovoiov tov jigog Kvoov (sic) jioXe-

firjoavtog vorgefunden hat; vgl. Droysen Helle-
nismus in 2, 258f.). Die Folge des Kriegs mit
Eumenes war, dass im J. 183 Flamininus nach B.
ging und Hannibals Auslieferung forderte. Prusias
wagte nicht, ihn zu schfitzen ; wie sich Hannibal •

in Libyssa den Tod gab, ist allbekannt. Bald da-
rauf muss Prusias I. gestorben sein (Strab. XII
564 sagt ausdrucklich, dass er es war, den Han-
nibal aufnahm ; meine Behauptung Gesch. d. Kgr.
Pontes 75, 2 ist falsch). Den Umfang, den B.
unter ihm gewonnen hat, hat die Landschaft
dauernd behalten, auch als romische Provinz.

Dam folgte sein Sohn Prusias II. ,der Jager'
(Proxeniedecret von Aptera auf Kreta fur fiaodea
Iloovoiav flaatXecog Iloovaiov Bull, hell. Ill 425). \

Waren die aiteren Herrscher B.s zwar skrupellose,
aber energische PersOnlichkeiten, die Bedeutendes
geleistet haben , so war dieser ein i&mmerlicher,
verweichlichter Feigling (Polyb. XXXVII 7 = Diod.
XXXII 19 ; vgl. Nikander von Chalkedon FHG IV
462 bei Athen. XI 496 d; er hat eine Becherform
erfunden), recht geeignet fur die Zeit, wo die
Romer die Zfigel ihrer Herrschaft immer fester

zogen. Seine Neigungen gingen gegen die Perga-
mener und somit auch gegen Rom ; aber er konnte (

nicht wagen, ihnen nachzugeben. Wodurch er ver-
anlasst ist, gegen Pharnakes von Pontes, der sich
in diesem Kriege (182—179) voriibergehend Tieions
bemachtigte (Diod. XXLX 23), auf seiten des
Eumenes zu kampfen, wissen wir nicht (Polyb.
XXV 2, 3. 7). Er heiratete Perseus Schwester
und ware in dessen Krieg mit Rom gern neutral
geblieben, schickte aber den Romern doch Schiffe

(Liv. XLH 12. 29. XLIV 10. Appian. Mithr. 2).
Als es den Romern schlecht ging, versuchte er
wie die Rhodier eine Friedensvermittelung (Liv.
XLIV 14), die er nach der Schlacht bei Pydna
durch kriechende Servilitat bei einem Besuch in
Rom auszugleichen suchte (Polyb. XXX 19. Liv.
XLV 44. Diod. XXXI 15. App. Mithr. 2. Die-

Cass. frg. 68 Melber). Nach dem Kriege schlug die
romische Politik um; die alten Gtinstlinge Per-

)gamon und Rhodos wurden zurfickgesetzt , die
kleineren Staaten, voran B. und Thrakien, mit
dessen KOnig Diegylis Prusias verschwagert war
(Appian. Mithr. 6), gegen sie begunstigt. So
konnte Prusias erfolgreich gegen Eumenes schliren
und die Galater gegen ihn hetzen (Polyb. XXXI
6. 9. XXXII 3 = Diod. XXXI 7, 2. Liv. ep. 46).
Endlich im J. 156 schlug er gegen Attalos II.
los und brachte ihn in schwere Bedrangnis. Die
Romer hatten gern fur ihn Partei ergriffen, wie

)er mit Sicherheit erwartete, hatte er nicht den
Krieg gar zu frivol begonnen und zu brutal ge-
ftthrt. So zwangen sie ihn schliesslich 154 zum
Frieden, in dem er die Kriegskosten zahlen und
Attalos 20 Kriegsschiffe ausliefern musste; der
Besitzstand vor dem Kriege wurde dagegen nicht
geandert (Polyb. m 5, 3. XXXII 27f. XXXIII
1, 9. 12f., und aus ihm Trog. prol. 34. Diod. XXXI
35. App. Mithr. 3. Steph. Byz. s. Bodg. KeyaXai).
Einige Jahre darauf, als Prusias seinen in Rom

> befindlichen Sohn Nikomedes — der in Rom be-
liebt war, wie die Kronprinzen meistens — zu
Gunsten seiner Kinder zweiter Ehe beseitigen
wollte, benfitzte Attalos die Gelegenheit zur Rache.
Er erkannte den Prinzen, der rechtzeitig gewarnt
war, als Konig an, gab ihm die MOglkhkeit, in
B. einzubrechen, wo alles dem beliebten Thron-
folger zuflel, und vor allem, er wusste Prusias den
Halt in Rom zu entziehen — bei dieser Gelegen-
heit schickte der Senat die von Cato verspottete

) Gesandtschaft, quae nee caput nee pedes nee cor
habuit. Prusias, von den Bithynern seit langem
griindlich gehasst und verachtet und jetzt von
alien verlassen, fand schliesslich in Nikomedien
seinen Tod, 149 v. Chr. (Polyb. XXXVII 6. 7, und
aus ihm Appian. Mithr. 4ff. Diod. XXXH 19—21.
Iustin. XXXIV 4. Liv. ep. 50. Zonar. IX 28).

Nikomedes II., flaoiXevg 'Emyavi/g Nixofiydr/g,
wie er sich auf seinen Tetradrachmen nennt (nur
eine Golzmttnze hat /?a<r. Nix. mi<p.), d. h. der
plotzlich wie ein Gott aus der Verborgenheit in
die Erscheinung getretene Konig, war ein besserer
Mensch als sein Vater — nach Licinianus p. 36
Bonn, erhielt er wegen seines humanen Regiments
den Beinamen Euergetes — , aber eine andere
Politik konnte er nicht einschlagen. Er blieb der
getreue Vasall der Romer, mit der Hoffnung, ge-
legentlich einigen Gewinn daffir zu erhalten, so-

beim Aristonikoskriege, wo erdie alten bithynischen
Anspruche auf Phrygien erneuerte. Bekanntlich
fiberbot ihn aber der pontische Konig und erhielt
von M.' Aquillius Grossphrygien zugesprochen, bis
C. Gracchus es auch diesem abnahm (Oros. V 10.
Eutrop. IV 20. Gell. XI 10). Auf Kos wird dem
Nikomedes ein Opfer eingerichtet als einem Gott
(Bull. hell. V 221), auf Delos wird im J. 107
vsi'eq tov Srjfiov tov 'A&rjvaioov xai imio jiaoiXewg
Nixo/iijSov der Isis Nemesis ein Tempel errichtet
(Bull. hell. VI 337. VHI 104), bald darauf wird
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seinem Sohn hier eine Statue errichtet (ebd.

IV 188) — darin spiegeln sich die Handelsbe-
ziehungen mit Delos wieder, denen auch die In-

schrift der xaTanXiovreg elg Bi&vviav e/uiogot xai
vavxXrjQoi von Delos fur MeXiaygog ZfisgTO/idgov
aus Nikaia ebd. IV 222 Ausdruck giebt. Aber
das Land wurde von den romischen Capitalisten
so ausgesogen und ausgeraubt, dass Nikomedes
beim Cimbernkriege im J. 104 die hchnende Er-
klarung wagen konnte, er sei ausser stande, den
vertragsmassigen Zuzug zu stellen, da die tfich-

tigen Leute fast alle als Sclaven fortgeschleppt
seien — das gab den Anstoss zum zweiten sicili-

schen Sclavenkrieg (Diod. XXXVI 3). Richtig
war die Behauptung nicht, denn in derselben Zeit
war der Konig dabei, sich im Osten in Unter-
nehmungen zur Erweiterung seines Reichs einzu-
lassen. Wahrscheinlich im J. 105 flel er mit
Mithradates zusammen in Paphlagonien ein und
teilte es mit ihm: dem remonstrierenden Senat
gegenfiber gab er einen seiner Sohne fur den
rechtmassigen Thronerben Pylaimenes aus (Iustin.

XXXVDI 4). Bald darauf versuchte er sich Kap-
padokiens zu bemachtigen und drangte sich der
Regentin Laodike zum Gemahl aaf ; aber Mithrada-
tes schlug ihn zum Lande hinaus (Iustin. XXXVHI
1). Weiter auf diese Handel einzugehen ist hier
unnOtig. Das Resultat war, dass beide Kfinige auf
Befehl des Senats Kappadokien wie Paphlagonien
herausgeben mussten (um 95 v. Chr.).

Bald darauf starb Nikomedes II.; ihm folgte
sein Sohn Nikomedes m. Philopator (so bei den
Schriftstellern Appian. Mithr. 7. Licinian. p. 34
Bonn. Capitolin. Chronik CIG 6855 — auf seinen
Munzen hat er wie sein Bruder Kopf und Namen
seines Vaters beibehalten ; fiber seine Abstammung
differieren die Berichte Memnon 30. Licinian. a.

a. O. Iustin. XXXVHI 5, 10). Gegen diesen trat
sein Stiefbruder Sokrates 6 xg^orog auf und be-
machtigte sich, von Mithradates unterstiitzt, als

Nikomedes IV. des Thrones (91 v. Chr.) — er ist

wahrscheinlich der Nikomedes, dem das unter
Skymnos Namen gehende geographische Lehrge-
dicht gewidmet ist (Rei nach Trois royaumes 120).
Im J. 90 erzwang eine Gesandtschaft unter M. 1

Aquillius die Rfickkehr Philopators, und Mithrada-
tes schaffte den Sokrates beiseite (Iustin. XXXVIH
3, 4. 5, 8. Appian. Mithr. lOf. 13. 57. Memnon
30. Liv. ep. 74). Wie Aquillius dann Nikomedes
zwang, Mithradates anzugreifen (89), und dieser;
infolge dessen den Krieg gegen Rom begann (88),
ist bekannt. Wahrend des Kriegs war B. in
Feindeshand, der Friede von Dardanos 84 ftthrte

Philopator auf den Thron zurfick, den er jetzt
bis an seinen Tod Ende 74 behauptete. In seinem
Testament vermachte er sein Reich den Romern
(Appian. Mithr. 71. Liv. ep. 93. Arrian. frg. 24
u. a..), da er seinen Sohn von der kappadokischen
Prinzessin Nysa, die von Sokrates vor seiner Usur-
pation verklagt und deshalb hingerichtet war (Li- (

cinian. p. 36), nicht als legitim anerkannte (Sallust.
hist. II 57. IV 20, 9 Kritz — seine Schwester Nysa
Suet. Caes. 49). Ein Sohn dieses Sohnes (nicht
er selbst, wie Reinach meint) erscheint mit dem
Konigstitel in einer Inschrift unter seiner Statue
aus dem Gymnasioii von Delos CIG 2279 /?<mk-

Xscog Nixofirjdfov] xov e[y]yovov fSaotttcog Nixo-
Uri&ov 'Emqadvov (sic) [Aioojxovoldrjg Amoxovmdov

'Paftvovoiog yvfivaoiagxl&v. Nach einer sehr scharf-

sinnigen Vermutung Reinachs (Trois royaumes
135ff.) ist er identisch mit dem vornehmen Bi-

thyner aus kappadokischem KOnigsgeschlecht Ly-
komedes (mit leichter Namensanderung) , dem
Caesar, der bekanntlich mit seinem Grossvater
Nikomedes III. Philopator eng liiert gewesen war,
das Priestertum von Komana pontica und den
Konigstitel verlieh (bell. Alex. 66. Appian. Mithr

1 121 ,
vgl. Strab. Xn 558. 560). Seine Tochter

Qrodaltis erscheint auf Mfinzen als Herrscherin
von Prusias am Meere. Aus der unbestimmten
Kunde hiervon diirfte Appians vor Reinachs
Entdeckung ganz ratselhafte Angabe Mithr. 7 her-
vorgegangen sein, dass ein Enkel desNikomedes III.

Philopator {viavog rovde Iregos Ntxop%&r)g) den
Romern sein Reich vennacht habe.

Appians Angabe Mithr. 2, es hatten 49 Konige
fiber B. geherrscht, ist corrupt

; dagegen die des
i Dionys von Halikarnass bei Synkefl. p. 525. 593
Bonn., dass fiber B. acht Konige 213 Jahre ge-
herrscht hatten (von Synkellos seltsamerweise in
die J. 233—21 v. Chr. gesetzt), ist richtig, wenn
wir die Jahressumme in 223 corrigieren (297/6—75/4 v. Chr.) ; die Konige sind Zipoites, Niko-
medes I., Ziaelas, Prusias I., Prusias II., Niko-
medes II. Epiphanes, Nikomedes IH. Philopator,
und dazwischen der Usurpator Nikomedes IV. So-
krates Chrestos.

i Die zahlreichen Colonien, welche die bithyni-
schen Konige bis auf Prusias I. gegrttndet haben,
haben zwar zweifellos eine MischbevOlkerung mit
einem starken griechischen Elemente enthalten,

aber auch zah&eiche bithynische Bestandteile

;

namentlich in Nikomedien treten diese noch in

den spateren Inschriften stark hervor, und auch
in Chalkedon dringen sie ein. Offenbar war die

bithynische Nationalitat kraftiger und selbstbe-

wusster als die ihrer schon stark zersetzten Nach-
ibarn, und daher diesen gegenuber noch langere
Zeit im Vordringen begriffen, wenn sie sich auch
ausserlich hellenisierte

;
vgl. Polyb. XXXVII 7

,dass die KOnige feige und weibisch an KOrper
und Geist sind, hat niemand gern, am wenigsten
aber das Bithynervolk'. Noch in den nicht sehr

zahlreichen Inschriften (im CIG und verstreut in

den Athen. Mitt., Bull. hell. HI 425 u. a., ein-

zelne auch bei Le Bas), die durchweg aus rOmi-
scher Zeit stammen, zeigen die vielen echt thra-

kisch- bithynischen Eigennamen wie AoidaXoog,

AtvSuioQtg, MoxcmoQtg, llama;, Ziadts, Scv&ng
u. a. im Stammland und seiner n&chsten Nacn-
barschaft, dass die alte Nationalitat noch nicht

vOllig untergegangen war. Die annectierten Ge-
biete an der Propontis dfirfen dabei natttrlich

nicht berucksichtigt werden.
Von bithynischen Instituti onen kennen

wir nicht viel. Nach Arrian frg. 37 scheint wie
bei den Tbrakern ursprunglich Polygamie ge-

herrscht zu haben. Recht gesprochen wird unter
freiem Himmel, zur Sonne gewandt (Arrian. frg. 33
Biftvvoi dixag edixa^ov xafe^ofuvoi avrioi tov
fjXim> , <og av 6 &eog iitonrsvoi). Das KOnigtum
war ursprfinglich wohl ein vielfach gebundenes
Volksherzogtum

;
spater ist es ein Furstentum ge-

worden wie andere hellenistische auch. Damals
hat sich das Land auch sonst cultiviert; Arrian
ruhmt seine Fruchtbarkeit, seine Steinbriiche und
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Krystalle (frg. 44). In den Stadten erhoben sich
Kunstwerke, vor allem in Nikomedien (Arrian.
frg. 44), die KOnige legten Interesse far Gemalde
an den Tag (Plin. VII 127. XXXVI 21), dem
Prusias II. wird yorgeworfen. dass er ganz unge-
bildet ist (Polyb. XXXVII 7).

trber die bithynische Religion gewahren
uns Schriftsteller und Inschriften einigen, wenn
auch durftigen Aufschluss, der durch die im Floren-
tinerHemerologium und sonst fiberlieferten Monats-
namen (am besten bei I dele r Handb. d. Chronol.
I 421) erganzt wird, in denen sich wie gewohnlich
makedonische, griechische und einheimische Namen
mischen: es aind mit der Herbstnachtgleiche be-
ginnend 'HgaTog (oder Ilgalarig), 'EgfiaXog, Mtj-
*e<j>og, Aioviatog, 'Hgdxkeiog

, Atog, Bevdi&aiog,
Zxgdxetog, IIsQiimog (oder llgtfoziog), "Agetog (oder
Aggdgiog), 'Aq>god£oiog, Atifitjzgiog. Den Himmels-
gott (Zeus) rufen die Bithyner auf den Berg-
gipfeln unter den Namen Papas und Attis an,!
sagt Arrian frg. 30. Papas ist offenbar der ein-

heimische Gottesname, von dem der in B. hauflge
Personenname Ilcaiias (CIG 3794. LeBas 1126;
Ilcaiid fem. Athen. Mitt. XVIII 28; Ilamavog,
-yrj Le Bas 1171. 1178) stammt; ygl. llama Aa
awxrjgi in einer Inschrift aus Dorylaeion in Phry-
gien CIG 3817. Attis wird der mit ihm identi-
flcierte phrygische Gott sein, der Liebling der
Gottermutter (bei Diod. HI 58 in der albernen
rationalistischen Erzahlung von Kybele erhaltE
Attis den Beinamen Papas). Daneben verehren
sie den von den Bebrykern fibernommenen Pri-
apos, oder wie Arrian frg. 32 schreibt, IIqI-
exos — nach ihm heisst der Monat Ilfejgis-
mog. Nach Arrian ist er ein Sonnengott did to
yovifiov; Lucian. de salt. 21 erzahlt als bithyni-
schen Mythos, dass Priapos, ein kriegerischer Gott
(er halt ihn fur einen Titanen oder Daktylen),
von Hera den jungen Ares zur Erziehung erhalt
und ihn zuerst tanzen lehrt ; zum Lohn wird ihm 4
fur alle Zeit der Zehnte der von Ares gewonnenen
Beute zugesprochen — das mag also bithynischer
Brauch gewesen sein. Den Kult des Ares zeigt
der Monat 'Agetog ^Aggdgiog), den der Gottermutter
der Mt)xgmog. Dass die thrakische Bendis in B.
verehrt wurde, beweist der Name BevSiSaiog. Die
sitzende Gottin auf den Munzen Nikomedes I.,

in kurzgeschurztem Gewand, in der Eechten zwei
Lanzen, in der Linken ein kurzes Schwert, zur
Seite den Rundschild, ist wahrscheinlich die Ben- 5
dis MXoyxog (Kratin. frg. 80 Kook bei Hesych. s.

dtXoyxov, die Deutung stammt von Froelich,
vgl. Eeinach Trois royaumes 99). Die spateren
bithynischen Kenigsmfinzen zeigen meist einen
Zeus. Bendis ist vielleicht auch mit der Artemis
der Weihinschrift von Sabandja Ostlich von Niko-
medien CIG 3768 gemeint. Ob der Sabazios, dem
Maximus, Sohn des Mucianus, im J. 206 n. Chr.
in Kartal Ostlich von Chalkedon einen Altar er-

richtete (CIG 3791 6e[a> S]aBa[i]uo nav[xo]i- 61

gavm), einheimisch oder aus Ptirygien importiert
ist, ist nicht zu sagen (vgl. Arrian. frg. 31 fiber

Dionysos am Sangarios). Die HimmelsgCtter der
Inschriften Ait ejztdq/uco und Au BaXtjw (wozu
Hofer Jahrb. f. Philol. CLHI 1896, 472 Et. magn.
Baliat

. . . xai xov Aiovvaog Ogaxig vergleicht)
Athen. Mitt. XIX 372f. gehoren nach Paphlagonien,
nicht wie der Herausgeber E. Porster meint, nach

B., so gut wie der benachbarte Au smxagmai Bull,
hell. XEI 310. Echt kleinasiatisch ist Aa Olvft-
ma> xai aoxgamaico xai Arj/Mjzgt xagmxpoga) Bull,
hell. XVII 540 aus der Nahe von Kios. Die Kulte
der griechischen und hellenistischen Stadte konnen
hier natfirlich nicht berucksichtigt werden.

Wie liber alle Lander und Stadte der Welt

,

hat es auch fiber B. in hellenistischer und rOmi-
scher Zeit eine ziemlich umfangreiche Litteratur

Ogegeben. Wir kennen Bi&vvtaxd von Asklepia-
des von Myrlea (FHG III 300) in mindestens.
zehn Bfichern, aus denen Steph. Byz. eine An-
zahl Fragmente bewahrt hat , von Demosthenes
dem Bithyner (FHG IV 384), eine Geschichte
seiner KOnige hzsgaiixetat oder av/mxdtjjaxa) von
Nikanor von Chalkedon (FHG IV 462), ferner
natfirlich eine Schrift fiber B. von Alexander Po-
lyhistor (FHG HI 232), endlich Arrians 8 Bficher
Bt&wtxd, die bis zum Tode des Nikomedes III.

0 hinabreichten. Aus ihnen haben uns Stephanos von
Byzanz und yor alien Eustathios in seinen Com-
mentaren zu Dionysios Periegetes und zu Homer
zahlreiche Bruchstiicke bewahrt, leider meist fiber

Sagen, homerische Geographie u. a. Photius cod.

93 hat sich begnugt, den Inhalt der Vorrede mit-
zuteilen. Zu dem Werk vgl. den Art. Arrian os
Bd. II S. 1235f. Erganzend kommen die Schriften
fiber die Nachbargebiete hinzu, namentlich fiber

Herakleia ; unter diesen vor allem das Werk des •

0 Nymphis und das auf ihm beruhende des Memnon,
dem wir durch Photius Vermittlung den Haupt-
teil unserer Nachrichten fiber das bithynische Reich
verdanken. [Ed. Meyer.]

Bithynien als rOmische Provinz.
Nach dem Testament des letzten KOnigs, Niko-
medes Philopator, der gegen Ende des J. 74 v.

Chr. starb (Th. Eeinach Mithradates Eupator
S. 313 d. deutsch. ilbers.), flel das KOnigreich
B. als Erbe den EOmern anheim, die denn so-

)fort sich anschickten, durch den Statthalter von
Asia, M. Iuncus, das Land als rOmische Provinz
einrichten zu lassen. Nikomedes Eeich umfasste
das Land zwischen dem Unterlauf des Rhyn-
dakos, der es gegen die rOmische Provinz Asia
schied (Plin. n. h. V 142. Ptolem. V 1), und der
Miindung des Sangarios (Strab. XIII 541. 542),
wahrend weiter flussaufwarts B. fiber den San-
garios hinausgriff und die Stadte Prusias, Bi-
thynion, Krateia in sich schloss und an Paphla-

) gonia grenzte. Im Norden war der Pontes Eu-
xeinos, im Sflden der Olymp und die Landschaf-
ten Phrygia und Galatia die Grenze. Durch
diesen Zuwachs an Land wurden die Eomer un-
mittelbare Nachbarn des Mithradates von Pontes,
zu dessen Eeich die Kfiste Ostlich vom Sangarios
mit Ausnahme des Freistaates Herakleia gehorte,
und zugleich gewannen sie eine Kttstenstrecke am
schwarzen Meere, woran ihnen um so mehr liegen
musste, als sie dadurch zu Herren des Bosporos
wurden und durch Sperrung desselben den ponti-
schen Handel brach legen konnten. Mithradates
beantwortete den Versuch, B. zu einer rOmischen
Provinz zu machen, mit einem im Frfihjahr 73
v. Chr. unternommenen Einfall, der fast das
ganze Land in die Gewalt des KOnigs brachte
und die EOmer zwang, mit den Waffen dasselbe
sich erst zu erobern.

Die Wechsel und den Verlauf dieses sog. dritten
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mithradatischen Krieges zu erzahlen, ist hier nicht

der Ort. An eine Einrichtung und regelmassige

Verwaltung ihrer Erbschaft konnten die Eomer
vorderhand nicht denken; erst nach Mithradates

vOlliger Vernichtung constituierte Pompeius B.

als rOmische Provinz. Gleichzeitig wurde aber

auch der Umfang der neuen Provinz grosser als

das Eeich des Nikomedes gewesen war. Nach
den Untersuchungen von Niese Herm. XHI 39;

Eh. Mus. XXX VTII 567 kam nicht bios die Kfiste

vom Sangarios bis zum Halys, wie man bisher

annahm, sondern der ganze Pontes, also das Land
Ostlich vom Halys hinzu, das Pompeius mit Aus-

nahme des dem Deiotarns von Galatia verliehenen

Kfistenstricb.es von Phamakeia und Trapezus bis

Kolchis und der am Unterlauf des Halys sfidlich

vom Gebiet der Amisener gelegenen Landschaft

Gadilonitis zu B. schlagt. Fortan bilden das

pontische Eeich des Mithradates und das bithy-

nische des Nikomedes eine Provinz, die den Namen
Pontus et Bithynia ffihrt (so meist: CIL X 6659.

Ill 384; Suppl. 6813. 7339; griechisch: /7oV-

xog xai Bu&vvia Papers of Am. School III 532.

Bull. hell. XIV 643). Dagegen wurde das paphla-

gonische Binnenland, das wenigstens zum Teil

dem Mithradates botmassig war, einheimischen

Ffirsten aus dem alten Stamm der Pylaimeniden
verliehen und nach dem Aussterben derselben bald

vor Beginn der christlichen Zeitrechnung von
Augustus eingezogen und der Provinz Galatia zu-

geteilt. Daher kommt Paphlagonia haufig auf

Inschriften vereint mit Galatia vor (Papers of Am.
School III 532. CIL HI Suppl. 6819. 6813).

Aber diesen Umfang behielt die Provinz nicht

lange. Die von Antonius im Pontes getroffeneu

Einrichtungen, so vorfibergehend sie auch an sich

waren, blieben doch von bleibender Wichtigkeit

ffir die Provinz Pontus et Bithynia. Antonius
setzte den Polemo zum Konig fiber das Land,
welches Pompeius dem Deiotarus verliehen hatte,

ein und vergrOsserte dasselbe durch Phanaroia,

durch Zelitis und Megalopolitis — also dass Po-
lemo und nach ihm seine Nachfolger mit Aus-
nahme von Komana, wo ein PriesterkOnig herrschte,

ungefahr das Land -vom Iris und Skylax bis nach
Armenien und Kolchis besassen, woruber Strabon
XII cap. 3 genaue Auskunft giebt. Im J. 63
n. Chr. flel auch dies KOnigreich an Bom und
wurde der Provinz Kappadokia zugeteilt. Der
nicht zu Polemos Reich gehOrige Pontes, also etwa
das Land zwischen Halys und Iris mit Skylax,

kam durch Antonius gleichfalls an ein Ffirsten-

geschlecht und wird mit Ausnahme von Amisos
(vgl. u.) im J. 2 v. Chr. rOmische Provinz; in

diesem Jahre beginnen die Aeren von Amaseia
(Imhoof-Blumer Griech. Munzen 560) und Se-

bastopolis (Inschrift des Flavius Arrianus Eevue
arch. XXXHI 200 = Journal of Phil. XI 154).

Aber dieser Landstrich wird der Provinz Galatia

zugeteilt, daher Pontus Galaticus. Im 1. Jhdt.

n. Chr. gehOrte Amaseia zu Galatia — das be-

weist der dort gefundene Meilenstein, der durch
den Legaten Galatias Pomponius Bassus gesetzt

ist (CIL IH Suppl. 6896. 6897); man vgl. noch
die Inschrift des Sospes (CIL III Suppl. 6818),

wonach der Pontus Galaticus zu Galatia gehOrt.

Im 2. Jhdt. wird er erst Kappadokia zugeteilt.

So war der Umfang, den Pompeius der Provinz

gegeben, nur von kurzer Dauer; seit Antonius

umfasst Pontus et B. — dieser Name der Pro-

vinz ist auch in der Kaiserzeit der fibliche —
ausser B. im engeren Sinne noch die Kustenland-

schaft vom Sangarios fiber den Halys hinaus bis

Amisos. Dass diese letztere Stadt zur Provinz

Pontus et B. gehOrte — abgesehen von der Zeit

des Pharnakes, der sie eroberte, und der folgen-

den Zeit, wo Tyrannen sie beherrschten (Strab.

Xn cap. 3), aus deren Gewalt sie im J. 31 v. Chr.

wieder unter die rOmische Botmassigkeit trat —

,

folgt ffir die republicanische Zeit aus den dort

geschlagenen Mfinzen mit den Kopfen der Pro-

consuln C. Papirius Carbo aus dem J. 59 v. Chr.

(Eevue numism. V 363) und C. Caecilius Comutus
aus dem J. 56 v. Chr. (Wroth Coins of Pontus

21 nr. 82f.). ffir die Kaiserzeit, jedenfalls ffir das

1. und den Anfang des 2. Jhdts., aus Plinius Cor-

responded mit Traian (ep. 92). Plinius als kaiser-

licher Statthalter von B. hatte in Amisos, trotz-

dem dies eine urbs libera et foederata war, Ge-

schafte, und von ihren finanziellen Angelegenheiten

nahm er gerade so gut wie von denen anderer Stadte

Einsicht. Von den fibrigen Stadten dieser Kfiste

liegt nur fur Sinope ein ausdrfickliches Zeugnis

vor, dass es zu Traians Zeiten zur Provinz Pon-

tus et B. gehorte (Plin. ep. ad Traian. 90). Das-

selbe folgt ffir die Zeit des Marc Aurel auch fur

Abonuteichos aus Lukian (Pseudom. 57), der we-

gen des in Abonuteichos gegen ihn von Alexan-

der unternommenen Mordversuchs eine Klage an-

stellen will, aber der Statthalter von Pontus et

B. Avitus — derselbe ist inschriftlich fur das

J. 165 n. Chr. bezeugt — , bei dem Lukian seine

Klage anbringt, weiss ihn aus Freundschaft ffir

Rutilianus, den Schwiegersohn des Alexander, da-

von abzubringen, denn er kOnne den Alexander xai

ft (pavsQwg Xdfioi adixovvxa nicht strafen. Hier-

nach gehorte Abonuteichos zum Verwaltungsbe-

zirk B. Ptolemaios (V 1) rechnet unter der

Uberschrift Ilovrov xat Bi&vvCag Maig, was den

Eindruck macht, als ob er in diesem Kapitel

die rOmische Provinz behandelte, Amastris zu B.,

dagegen Abonuteichos Sinope Amisos (V 4, 2)

zu Galatia. Hiernach scheint also die Provinz

nach 165 n. Chr. abermals an Umfang kleiner ge-

worden zu sein, indem nach Osten zu Amastris

ihre ausserste Stadt war. Von neueren Ande-

rungen in den Grenzen hOren wir nach Ptolemaios

nichts bis in die Zeiten nach Diocletian. Wie
anderswo so wird auch hier die alte Provinz Pon-

tus et B. geteilt und zwar in die Provinzen B. und
Honorias, die beide zur Dioecesis pontica gehoren

(Veroneser Verzeichnis in Abh. Akad. Berl. 1862

und Polemii Silvii Laterculus vom J. 449 inMomm-
s e n s Chronica minora 1 541). B. umfasst im grossen

Ganzen das immer im engeren Sinne so genannte

Land, also vom Rhyndakos bis zum Sangarios,

Honorias schliesst folgende Stadte in sich: Clau-

diopolis, Prusias, Herakleia, Tion, Krateia, Hadria-

nopolis (Hierokles ed. Burckhardt p. 31. Basilii

notitia episcop. in Gelzers Georgii Cyprii descrip-

tio orbis Rom. p. 14f.). Die Grenze zwischen bei-

den ist der Sangarios. Die frtther immer zur alten

Provinz Pontus et B. gehOrende Stadt Amastris

gehOrt fortan zur Provinz Paphlagonia (Hierokl.

p. 31. Basilius not. episc. p. 5).

Diese innerhalb der eben umschriebenen, aller-
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dings wechselnden Grenzen liegenden Lander bil-

deten einen Verwaltungsbezirk und unterstanden
einem Statthalter. Der Name dieser Provinz ist

immer Pontus et B. geblieben, obwohl auch haufig
genug B. allein dafur sicb flndet (CIG 2590. Bull,
hell. XI 212 nr. 1. Museo Italiano III 702). Aber
im engeren Sinne war B. das Land vom Rhyndakos
bis zum Sangarios, Pontus das Land vom Sangarios
ostwarts ; das geht aus Strabons Worten hervor (XII
541) : xaxaXv&evxwv Sk xarv fiaodewv i<pvXagav oi
'Pfofiaiot xovg avxovg ogovg (namlich wie sie zu
Mithradats und Mkomedes Lebzeiten gewesen)
&oxs xrjv 'HgaxXeiav jiQooxeTo&ai xqj novxcfi , xa
<5' inixetva BidvvoTg tiqooxcoqsiv Tgl. mit XII 543:
f/ de n6Xig (namlich Herakleia) fori trjg llovxixfjg
hxaQxiag xijg ovrxetayuivng xfj Bifrvviq. Diesen
heiden administrativ mit einander verbundenen
Landern nahm man ihre innere Selbstandigkeit
nicht; dies kommt darin zum Ausdruck, dass man
zwei Landtage hier flndet, den einen fur B. imi
engeren Sinne, den anderen fur Pontus, woriiber
das Nahere weiter unten sich flndet.

An der Spitze der Verwaltung stand ein. Pro-
praetor, in der Kaiserzeit ein praetorischer Pro-
consul, dem ein Quaestor und ein Legat zugeteilt
war. Bei der Teilung der Provinzen zwischen
Augustus und dem Senat im J. 27 v. Chr. wurde
B. Senatsprovinz und blieb es bis tief ins 2. Jhdt.
n. Chr. hinein. Allerdings nimmt 0. Hirschfeld
(S.-Ber. Akad. Berl. 1889, 420) an, dass B. im ?

1. Jhdt. n. Chr. voriibergehend dem Senat ge-
nommen und dureh kaiserliche Procuratoren ver-
waltet sei. Als solche procuratorische Statthalter
fiihrt er an: im J. 48 und 49 Iunius Cilo, im
J. 57 und 58 C. Iulius Aquila und im J. 78 L.
Antonius Naso. Man beachte aber, dass in dem-
selben Jahre (49 n. Chr.), in welchem Iunius Cilo
als procurator Ponti (d. h. natiirlich Ponti et Bi-
thyniae, vgl. Cass. Dio LX 33) von Tacitus (ann.
XII 21) erwahnt wird, auch ein Proconsul von B., 4
Cadius Rufus, von der Provinz repetundarum
angeklagt und verurteilt wird (Tac. a. a. 0.
22). Cadius Rufus war natiirlich vor 49 Proconsul,
aber Cilo war auch mehr als zwei Jahre Procurator
(Dio a. a. 0.). Hirscbfelds Annahme, dass Iunius
Cilo als procuratorischer Statthalter dem Procon-
sul Cadius Rufus gefolgt sei, ist um so unwahr-
scheinlicher, als wir 10 Jahre spater dasselbe
beobachten, dass namlich in B. ein Proconsul
und ein Procurator zeitlich so nahe zusammenfal- 5
len wie Cadius Rufus und Iunius Cilo, namlich
M. Tarquitius Priscus, der bald vor 61 Proconsul
B.s war, weil er im J. 61 von der Provinz repe-
tundarum angeklagt und verurteilt wird (Tac.
ann. XTV 46), und C. Iulius Aquila, dessen bithy-
nische Procurator fur 58 bezeugt ist (CIL III 346
= CIG 3743). Aber zwischen Iunius Cilo und
Iulius Aquila fallt noch das Proconsulat des Attius
Laco, das auf Munzen mit den Bildeni Neros und
Agrippinas vorkommt, also zwischen 54/59 n. Chr. 6<

fallt (Wroth Coins of Pontus etc. 154 nr. 16).
Und ebenso flndet sich vor L. Antonius Naso noch
das Proconsulat des M. Plancius Varus, welches
Pick Wien. numismat. Ztschr. XXIII 76, gewiss
richtig, ins Jahr 70/71 setzt. Von Claudius bis
Titus giebt es auf Munzen noch viele Proconsuln
B.s, deren Jahr aber nicht feststeht. Das Gesagte
wird aber geniigen, um darzuthun, dass beiHirsch-

felds Annahme ein unaufhorlicher Wechsel der
Verwaltung in dieser Provinz und ein fortwahren-
der tJbergang derselben aus den Handen des Senats
in diejenigen des Kaisers stattgefunden haben
miisste, so dass in der Zeit von Claudius bis Vespa-
sian dem Proconsul ein procuratorischer Statt-
halter, dem letzteren wieder ein Proconsul folgte.

Ein solcher Wechsel widerspricht jeder Verwal-
tungsmaxime und entbehrt fur die rOmische Kaiser-

.0 zeit jeder Analogie. Nach meiner Meinung waren
Iunius Cilo, C. Iulius Aquila und L. Antonius Naso
Finanz- nicht Praesidialprocuratoren ; auch in der
Senatsprovinz Asia finden sich schon im 1. Jhdt.
derartige kaiserliche Procuratoren fur die Hebung
der Gefalle. Eins scheint mir noch erwahnens-
wert. Sowohl G. Iulius Aquila (CIG 3743 = CIL
III 346) als L. Antonius Naso (CIL III Suppl.
6993) fiihren im Auftrag ihres Kaisers, der erstere
einen Strassenbau, der zweite irgend einen anderen

OBau in der Provinz aus. Daraus, dass der Kaiser
durch seinen Procurator in B. eine Strasse bauen
lasst, folgt nicht, wie Hirschfeld meint, dass
die Provinz in kaiserlicher Verwaltung war; in
Asia haben wiederholt die Kaiser selbst Strassen
gebaut (CIL III Suppl. 7206. 7203. 7192. 7168
u. 0.) ; ob derjenige, der dieselben in ihrem Auf-
trag baut, genannt ist oder nicht, scheint mir nicht
von grosser Bedeutung zu sein. B. war demnach
das 1. Jhdt. hindurch Senatsprovinz. Etwas Be- •

0 sonderes und Abweichendes finden wir zuerst unter
Traian, auf dessen Veranlassung, aber auf Be-
schluss des Senats der jiingere Plinius als ausser-
ordentlicher Commissar nach B. geschickt wurde.
Als Zeit dieser Verwaltung B.s durch Plinius hat
Mommsen (Herm. in 55) die J. 111/113 n.

Chr. ermittelt, und der Grund zu dieser ausser-
ordentlichen Sendung eines Consulars lag in den
schlechten Zustanden, sowohl in administrativer
als namentlich in finanzieller Hinsicht, die bei

3 den einzelnen Stadten der Provinz sich fanden.
Hieruber geben die in dieser Zeit und aus diesem
Wirkungskreise geschriebenen Briefe des Plinius
an Traian geniigende Auskunft. Plinius ffihrt als

ausserordentlicher Commissar den Titel legatus
pr. pr. provincial Ponti et Bithyniae, dass aber
gleichwohl die Provinz Senatsprovinz geblieben und
nicht im eigentlichen Sinne dadurch zu einer kaiser-
lichen ward, lehrt der auf obigen Titel folgende
Zusatz: eonsulari potestate in earn provineiam

)e[x s. e. ab] imp. Nerva Traiano Aug. Germ,
[missus] (CIL V 5262) oder; ex s. e. profeonsulis
loco in prov. Ponto] et Bithynia (CIL VI 1552;
die Erganzungen ruhren von Mommsen Ephem.
epigraph. VTJ 444 her; Bormann Arch-epigr.
Mitt. XV 37, der zuerst das Fragment CIL VI
1552 auf Plinius bezog, erganzt : ex s. c. pro[con-
sulari potestate in prov. Ponto] et Bithynia).
Ware die Provinz schon unter Traian aus einer
Senatsprovinz zu einer kaiserlichen geworden, be-
durfte es des Zusatzes ex s. e. nicht; die Sen-
dung des Plinius nach B. beruht auf einem Com-
promiss zwischen Kaiser und Senat und ist eine
ausserordentliche Commission, ohne dadurch die
bisherige Verwaltungsart B.s als Senatsprovinz
zu andern. Unter Traian flndet sich nun noch
C. Iulius Cornutus Tertullus als legatus pro prae-
tore divi Traiani [Parthiei] provinciae Ponti
et Bithfyniae] (CIL XIV 2925); auch er war
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wie Plinius Consular in dieser Stellung und eben-

falls sicher ein ausserordentlicher Commissar des

Kaisers, obwohl wir weder die Zeit noch den Grund
seiner Sendung nach B. kennen. Wir werden
aber nicht fehl gehen, wenn wir uns den Tertullus

mit einer ahnfichen Aufgabe, wie diejenige des

Plinius war, betraut nach B. geschickt denken.

Spater hat nochmals Hadrian den P. Severus

als diooficoxr/v xal Xoyioxrjv dahin gesandt (CIG
4033 = Arch.-epigr. Mitt. IX 118, vgl. dazu
Cass. Dio LXIX 14); dieser Severus hatte also

jedenfalls mit der Ordnung der flnanziellen Ver-

haltnisse der Stadte zu thun und war ein ausser-

ordentlicher Commissar. Bei Plinius ist bemerkt
worden, dass die Provinz Senatsprovinz blieb und
als solche finden wir sie noch in antoninischer

Zeit von Proconsuln verwaltet. Die gewOhnliche

Annahme, dass Hadrian etwa um J. 135 Pontus
et Bithynia gegen Lykia-Pamphylia vertauscht,

ersteres also seit dieser Zeit eine kaiserliche Pro-

vinz war, stiitzt sich auf Cass. Dio LXIX 14 : xfj

8i dfj fiovXfj xal x<3 xXfjgcp rj IlafKpvXia avxl xijg

Bi{hvia? ido&v; aber erstens ist diese Nachricht

dem Xiphilin, den wir hier haben, fremd und
stammt aus des Konstantinos Porphyrogennetos

Excerpten (beiValesius p. 714), und zweitens

ist sie unvereinbar mit den uns erhaltenen in-

schriftlichen Monumenten, ist also wohl an falscher

Stelle eingefiigt und gehOrt, wie ich glaube, nicht

in die Erzahlung von Hadrians, sondern von Marc
Aurels Regierungszeit. In den letzten Jahren
Hadrians bis zum Ende der Regierung des Pius

finden wir noch folgende Proconsuln in B.: 1) Q.

Voconius Saxa Pidus (Bull. hell. XIV 643). Der-

selbe war von 142—149 kaiserlicher Legat von
Lykia und Pamphylia (Reisen im siidwestlichen

Kleinasien II 124. 131), vorher aber Proconsul von

B. Sein Proconsulat fallt also in die letzten Jahre
des Hadrian oder in die ersten des Pius. 2) L. Coe-

lius Festus (CIL XI 1183 = Dessau 1079). Der-
selbe war erst leg. imp. Antonini Aug. Asturiae
et Callaeciae, worunter ich mit Dessau den An-
toninus Pius verstehe, dann praefectus aerari Sa-
turni und dann Proconsul von B. Seine Zeit

ist durch die Erwahnung des Antoninus Pius ge-

geben. 3) Ein Ungenannter (Papers of the Am.
School HI nr. 532). Er war erst leg. Aug. pr.

pr. von Galatia Pisidia Paphlagonia, dann Pro-

consul von B. Ein Terminus post quem liegt

darin, dass Lykaonia, das hier bei Galatia fehlt,

wozu es fruher gehCrte (Athen. Mitt. VI 147.

CIL HI Suppl. 6818), unter Pius mit Kilikia

eine Provinz bildet (Papers of the Am. School
HI nr. 189. 190). 4) Ein Ungenannter (CIL III

254). Derselbe war erst proconsul Ponti et Bi-
thuniae, dann leg. Augustorum pr. pr. provinc.

Qalat(iae) item provinc. CHieiae. Die beiden
Augusti sind meines Erachtens Marc Aurel und
Verus, nicht wie man gewohnlich annimmt, Septi-

mius Severus und Caracalla, weil unter diesen bei-

den Kaisern keine Proconsuln von B. sich mehr
finden.

Allem Anscheine nach muss in den ersten Jahren
des Marcus die Provinz Pontus et Bithynia aus
den Handen des Senats in kaiserliche Verwaltung
ubergegangen sein. Denn wir finden im J. 165
n. Chr. zuerst einen kaiserlichen Statthalter, einen
leg. Aug. pr. pr. in der Person des Lollianus Avitus

(CIG4152d, verbessert bei G. Hirschfeld S.-Ber.

Akad. Berl. 1888, 875. Lukian Pseudom. 58. Digest.

L 2, 3, 2). Zu dem auf dieser Inschrift vorkom-

menden Jahr &xa = 229 von Amastris, welches

nach pompeianischer Aera (= 64 v. Chr.) berechnet

das J. 165 n. Chr. ergiebt, vgl. auch Imhoof-
Blumer Griech. Munzen 586. Seit dieser Zeit

sind die Statthalter B.s, soweit wir es beob-

achten kennen, legati Augusti pr. pr., so unter

Commodus Didius Iulianus (CIL VI 1401), so

unter Severus oder Caracalla L. Fabius Cilo (CIL

VI 1408. 1409); Septimius Antipater (Philostr.

v. soph. 265); Claudius Demetrius (CIG 3771);

L. Egnatius Victor Lollianus (Arch.-epigr. Mitt.

VII 171) und unter den folgenden Kaisern andere.

Zu bemerken ist noch, dass diese legati Augusti

pr. pr. Consulare sind, wahrend die frliheren Pro-

consuln aus der Reihe der Praetorier genommen
zu werden pflegten, s. Brandis Herm. XXXI 161.

Nach der Teilung der Provinz Pontus et B. in B.

und Honorias stent erstere unter einem Consularis,

letztere unter einem Praeses (Notitia dign. or.

VI 7).

Bei der Constituierung der Provinz Pontus-

B. durch Pompeius gab es an der Kiiste Stadte,

das ganze Binnenland aber hatte deren nur wenige

und zeigte iiberhaupt geringe Spuren griechi-

scher Kultur. Fiir den Pontus ist es ausdriick-

lich bezeugt, dass Pompeius hier elf Stadtge-

biete (jiohxuai Strab. XII cap. 3; vgl. Appian.

Mithr. 117) schuf, indem er nicht bios bereits

bestehende Stadte, wie die kOniglichen Residen-

zen Amisos
,

Sinope und Amaseia zu griechisch

geordneten Gemeinwesen umschuf, sondern auch

aus den grosseren Dorfern iiberhaupt erst Stadte

machte. Unter diese 11 Stadte verteilte er das

Gebiet; die neu geschaffenen Stadtgebiete sind:

Nikopolis, in Klein Armenien, an der Stelle, wo
Pompeius im J. 66 v. Chr. den Sieg erfocht, Eu-
patoria (Magnopolis) , Kabeira (Diospolis), Zela,

Megalopolis (spater Sebasteia), Phazemon (Nea-

polis) und Pompeiopolis. Zu diesen sieben kam
ausser den schon genannten Amaseia, Amisos und
Sinope noch Amastris hinzu. So schlecht wir auch

iiber diese ganzen Gegenden unterrichtet sind, so

darf doch nicht unbeachtet bleiben, dass spater auf

diesem Wege, den Pompeius einschlug, um grie-

chische Kultur auszubreiten, fortgefahren wurde.

Um von Herakleia Pontica, das einst ein bluhender

griechischer Freistaat, im mithradatischen Kriege

zerstOrt wurde, das aber schon in Antonius Zeit

soweit wieder hergestellt war, dass es neben der grie-

chischen Stadt eine rOmische Colonie aufnahm, zu

schweigen, so diirfen hier Sebastopolis am Skylax

und Komana Pontica genannt werden, von denen

das erstere wohl iiberhaupt erst nach Pompeius,

unter dessen 11 noXixstai es fehlt, gegriindet und
als Stadt constituiert, das letztere, zu Pompeius
Zeit und noch spater ein Priesterstaat, im Laufe

der Zeit zu einem griechisch geordneten Gemein-

wesen wurde (s. die Inschrift in Revue des eludes

grecq. VHI 86 nr. 31 mit 6 Kouareani dijuog).

Das eigentliche B. war nach Plinius (n. h. V
143) in 12 civitates eingeteilt, eine Einteilung,

die sicher wie diejenige des Pontus urspriinglich

auf Pompeius zuriickgeht. Ausdrflcklich nennt
Plinius von diesen 12 Stadtgemeinden nur zwei,

namlich Iuliopolis (fruher Gordiukome) und Dasky-
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lion, die iibrigen zehn sind aber wohl folgende:
1. Germanicopolis, wohl dasselbe wie das auf Miin-
zen der Kaiserzeit vorkommende Kaisareia Ger-
manike, 2. Apameia, 8. Prusias ad mare (Kios),

4. Prusa, 5. Nikaia, 6. Prusias ad Hypium, 7. Ni-
komedeia, 8. Chalkedon, 9. Bithynion = Clau-
diopolis und 10. die Agrippenses , wofur meines
Wissens der Stadtnanie nicht erhalten ist. Aller-
dings kann es keinem Zweifel tinterliegen , dass
Iuliopolis, Germanicopolis, Claudiopolis und der
Ort, dessen Ethnicon Agrippenses ist, ihre Naraen
der nachpompeianischen Zeit verdanken, und wohl
auch ihre Stadtrechte; in diesem Falle hat Pom-
peius B. eben in weniger als zwOlf Stadtgehiete
geteilt, gerade wie das bei Plinius fehlende Kre-
teia-Flaviopolis ersichtlich einem der Flavier seine
Erhebung zur Stadt verdankt. Mag auch dieser
Einteilung des pontischen and bithynischen Lan-
des in Stadtgemeinden der Gedanke zu Grande
liegen, hierdurch die Hellenisierung zu fordern und

:

leichter in bisher derselben verschlossene Gebiete
zu leiten, so darf doch nicht ausser acht gelaesen
werden, dass diese Einrichtungen auch administra-
tiv von Bedeutung waren. Der Steuererhebung
sowohl als der statthalterlichen Jurisdiction kamen
sie zu gute, obwohl nicht jedes Stadtgebiet zu-
gleich Gerichtsbezirk war. Denn Prusa am Olymp,
schon in vorromischer Zeit eine noXig (Strab. XII
564. Plin. n. h. XXXII 43), hat sicher von Anfang
an zu den von Plinius erwahnten civitates gehOrt, i

und doch wurde es erst unter Traian zu einem
Gerichtsbezirk (eonventus, iiolxtjoig) , wofur ich
neben Plinius des Jiingeren Brief an Traian (81)
vor allem auf Dio Chrysostomos, der daher stammte,
verweise, der wiederholt dieses den Prusanern
jttngst verliehene Privileg erwahnt (or. 44 p. 117;
or. 48 p. 142 D.). Wie viele Conventus es in Bi-
thynien gab, ist unbekannt; ausser Prusa finde
ich ausdriicklich als solchen noch Nikaia erwahnt
(Dio Chrys. II 76 D. Plin. ep. ad Traian. 81). 4

Dnter diesen Stadtgemeinden gab es nur wenige,
die mit dem Privileg der Preiheit ausgestattet
waren. Prusias ad mare (fruher Kios) hatte nach
Strabon (XII 564) wegen seines Wohlverhaltens
gegen die ROmer die ilevdeqia bekommen; wie
lange sie dieselbe behielt, ist nicht bekannt; spater
flndet sich keine Erwahnung davon. Chalkedon
wird von Plinius (n. h. V 149) urbs libera ge-
nannt ebenso wie Amisos (n. h. VI 6), dem Caesar
die Preiheit verliehen hatte (Cass. Dio XLII, 48). 5
Auf den Munzen flndet sich 'Aftfoov iXev&egag
(Imhoof-Blumer Griech. Munzen nr. 82f.), wah-
rend Plinius der Jiingere (ep. ad Traian. 92) diese
Stadt civitas libera et foederata nennt, und auf
einer Inschrift (Bull. hell. XVIII 216) es heisst:
'Afihov iXevdegag xal avxovofiov xai duoojiovdov
'Pcouawig. Damit ist wohl gesagt, dass Amisos
nicht bios in ihren inneren Angelegenheiten auto-
nom (vgl. des Plinius Brief an Traian und des
letzteren Antwort 92. 93), sondern auch steuerfrei 6*

war. Byzantium dagegen, das, obwohl auf der
europ&ischen Seite des Bosporos gelegen, doch zur
Provinz B. gehort (Plin. ep. ad Traian. 43. 44. 77.
78), wird urbs libera genannt (Plin. n. h. IV 46,
womit Dio Chrysost p. 621 R. ubereinstimmt), ist
aber tributpflichtig (Tac. ann. XII 62), Septimius
Severus nimmt Byzanz dieses Privileg der Frei-
heit (Herod. Ill 6, 9. Cass. Dio LXXIV 14). Von

den romischen Colonien stehen an erster Stelle
die beiden, welche iuris Italici waren (Digest. L
15, 1) und also Steuerfreiheit genossen. Es sind
Apameia, colonia Mia Concordia Apamea (Strab.
XII 564. CIL III 335; Suppl. 6992) und Sinope,
colonia Iulia Felix Sinope (Plin. n. h. VI 6. Plin.
ep. ad Traian. 90. 91 ; wegen der Munzen s. Head
HN 435). Beide, Apamea und Sinope, verdankten
dem Dictator Caesar das Eecht der Colonie. Ausser-

0 dem werden als Colonien noch erwahnt Herakleia
und Nikomedeia. Herakleia war nach Strab. XII
542 rCmische Colonie; aber unmittelbar vor der
aktischen Schlacht Iiberfiel und tOtete Adiatorix,
den Antonius mit dem Teil Herakleias, der nicht
rOmische Colonie war, belehnt hatte, die Homer.
Es scheint, dass spater keine neue Colonie dahin
geschickt worden ist. Nikomedeia wird erst auf
einer Inschrift aus dem J. 294 n. Chr. colonia
Nicomedensium genannt (CL III 326); es scheint,

0 dass sie dies Privileg erst sehr spat erhalten und
wohl nicht lange behalten hat; vorher wie nach-
her findet man keine Spur weiter davon.

tfber die der Provinz auferlegten Steuern er-

fahren wir nichts Naheres; einzelne uns iiberlieferte

hierauf bezugliche Notizen sind zu diirftig, um
ein anschauliches Bild daraus zu gewinnen. Aus
Ciceros am 1. Januar 63 v. Chr. gehaltener Rede
de lege agraria n 50 und 51 wissen wir, dass im
eigentlichen B. sowohl als auch in Paphlagonia

3 und im Pontes die ursprunglich kOniglichen Be-
sitzungen zum Ager publicus gemacht und dass
die aus ihnen fliessenden vectigalia an publicani
verpachtet wurden — das letztere bezeugt Cicero
zwar nur ffir B.; dass es aber in Paphlagonia
und im Pontos nach der Einrichtung dieser Land-
schaften zur Provinz, die im Augenblick, als Cicero
seine Bede hielt, noch nicht vollendet war, ebenso
gehalten worden ist, unterliegt keinem Zweifel.
Und ebenso erwahnt Cic. ad fam. XIII 9 eine socie-

) tas Bithynica, an deren Spitze ein magister steht;
das kann sehr gut die Gesellschaft jener publicani
sein, die, wie wir gesehen haben, die Gefalle des
ager publicus gepachtet hatten. GewOhnlich be-
zieht man auch die soeii seripturae, deren pro-
magister Cic. ad fam. XIII 65 erwahnt, auf B.
und nimmt dementsprechend fur diese Provinz Ab-
gaben von den pascua an ; aber Ciceros Brief (ad
fam. XIII 65) bezieht sich nicht auf B., sondern
auf Asia, wie das aus dem Briefe selbst, wo von

(Ephesos, namentlich aber aus dem vorhergehen-
den Brief, wo von Nysa und Alabanda die Rede
ist, und aus ad Att. XI 10 hervorgeht. So er-

fahren wir ausdriicklich nur von vectigalia, die
aus dem ager publicus nach Rom fiossen, und
durch Strabon (XH 562) von Revenuen aus den
bei Pompeiopolis gelegenen Bergwerken, die eben-
falls an Pachter, publicani, Stjftooi&vai, verpach-
tet waren. Dass aber ausserdem noch andere
Steuern der Provinz auferlegt wurden, kann an

1 sich keinem Zweifel unterliegen und wird bestatigt
durch das, was wir aus der Kaiserzeit fiber die
bithynischen Steuerverhaltnisse erfahren. Dass
die auch in B. erhobene Erbschaftssteuer (proc.
Augustor. ad vectig. XX her. per Pontum et

Bithyniam et Pontum mediterraneum et Pa-
pklagoniam CIL X 7583. 7584) erst der Kaiserzeit
angehCrt, ist bekannt; dagegen steht nichts der
Annahme entgegen, dass der in Geld zu zahlende
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Tribut, die Zolle und die Preilassungssteuer schon

in republicanischer Zeit erhoben sind, wenngleich

statt des Geldtributs anfanglich wie in Asia der

Zehnte vom Provincialboden eingezogen sein mag.

Schon unter Augustus zahlte die Provinz einen Tri-

but in Geld (s. Cass. Dio LVH 7: xal xQV^ara
xotg fiiv [den asiatischen und bithynischen Stadten]

hzidaixe , xoig de vsxeg xov cpogov eosveyxeiv

itgooexa^ev), der auf die einzelnen Stadte repar-

tiert von den kaiserlichen Procuratoren gehoben!

und abgefuhrt wurde. Diese Pinanzprocuratoren

flnden wir schon im 1. Jhdt. in B. , wie das

oben gezeigt ist; unter ihnen stehen Unterpro-

curatoren, die Freigelassene sind, wofflr ich auf

Plinius Briefe an Traian (27. 28. 84. 85 u. 0.)

verweise. Neben diesen allgemein proeuratores

Aug. prov. Ponti et Bithyniae, griechisch btixgo-

not 2e{laoxov IIovxov xai Beidvvlag (Pat on et

Hicks Inscriptions of Cos nr. 112) genannten

Beamten finden sich dann noch Specialprocura-
1

toren und zwar ein procurator XXXX, also fur

Hebung der Zolle (Henzen 5530 = Wilmans
1293) und ein procurator XX libertatis also zur

Hebung der Preilassungssteuer (CIL HI Suppl.

6753). Wenn sich nun noch ein procurator prov.

Bithyniae Ponti Paphlagon. tarn patrimoni quom
rat(ionum) privatar(um) (Henzen 5530 = Wil-
mans 1293) findet, der die Verwaltung des Kron-

gutes und des kaiserlichen Privatgutes besorgte,

so ist wohl die Vermutung gestattet , dass die

!

ursprunglich kOniglichen Besitzungen des Niko-

medes und des-Mithradat, die bei der Einrich-

tung der Provinz , wie wir oben sahen , die Re-

publik zum ager publicus gemacht hatte, unter

dem Principat Krongut — patrimonium — wur-

den. Wie in anderen Provinzen flnden sich in

B. in der Kaiserzeit auch Sexoatgaxoi, die in den

einzelnen Stadten die Eintreibung und richtige

Ablieferung des auf ihre Stadt entfallenden

Teils des Tributums zu besorgen hatten, so z. B.

in Claudiopolis (Athen. Mitt. XII 180 nr. 10),

so in Prusias ad Hypium (Le Bas 1176. 1178.

Athen. Mitt. XII 177 nr. 7. 8 u. 0.).

Die ursprflngliche Entstehung der Provinz aus

zwei verschiedenen Landern findet auch darin

ihren Ausdruck, dass es nicht einen Landtag
fur die ganze Provinz, sondern deren zwei gab,

und zwar das xoivov xwv iv Bei&vviq 'EU.tjvmv

fur das eigentliche B., und der pontische Land-

tag (der voile griechische Ausdruck ist nicht

flberliefert, hat aber wohl xowbv x&v fo II6vx<p

'Ellrpxov gelautet, wofur kurz xoivov T16vxov sich

findet auf Munzen von Neokaisareia, s. Imhoof-
Blumer Griech. Munzen 579f. , gerade wie

statt des volleren xoivov x<hv h BsiSvviq 'EMrj-

vtov kurzweg xoivov Bsidvviag sich findet CIG
1720. 3428). An der Spitze des pontischen Land-

tags steht ein aoxugevg xov IIovxov, der sich auf

Inschriften aus Amastris (CIG 4149 = G. Hirsch-
feld S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 877 nr. 28), aus

einem Ort Ostlich von Amastris, dessen antiker

Name nicht erhalten ist (Hirschfeld a. a. O.

nr. 61), aus Komana Pontica (Revue des' e'tudes

grecq. Vlli 86 nr. 31) und aus Sebastopolis findet

(Poucart Comptes rendus de rAcade"mie des

Inscript. et belles lettres 1892, 33). F on cart
giebt leider nicht den griechischen Text, sondern

eine fjbersetzung, die so lautet: M. Aurelius Ru-

fus . . . grand-pretre de la province du Pont a-

Neocesaree metropole de la province. Darnach

hat also dieser Rufus, der aus Sebastopolis am
Skylax offenbar stammte, in Neokaisareia seine

Functionen als Provincialoberpriester ausgelibt.

Diese Inschrift ist umso wichtiger, als sie die

friihere Annahme, dass das xoivov IIovxov seinen

Sitz in Amastris hatte, wofur kein Zeugnis bei-

gebracht werden kann, zerstOrt und daftir als Sitz

dieses Landtags Neokaisareia (das alte Kabeira),

wo auch nach den Munzen die von diesem xoivov

gegebenen Spiele stattfanden (s. Imhoof-Blumer
Griech. Munz. 579f.), uns nachweist und zugleich

damit das alte mithradatische Reich in seiner

ganzen Ausdehnung als am pontischen Landtage
teilnehmend uns vermuten lasst. Mit dieser Ver-

mutung stimmt vollkommen, dass Pontarchen in

Sebastopolis (ROhlProgramm v. Joachimsthalsch.

Gymn. 1876 p. 18 nr. 5. CIG 4183), in Amisos
(Arch.-epigr. Mitt. XVIH 230), in Sinope (CIG
4157), in Amastris (Perro't Memoires d'archeol.

167. G. Hirschfeld a. a. O. nr. 61) und einmal

in Prusias ad Hypium (Le Bas 1178) sich finden.

Uber diese in Prusias gefundene Inschrift vgl.

weiter den Art. Bithyniarches. Zwar gehOren

alle die erwahnten Inschriften dem 2. bezw. 3. Jhdt.

n. Chr. an, sie beweisen aber doch, dass der pon-

tische Landtag iiber den Halys hinaus tief in

das Gebiet des eigentlichen Pontos hineingriff —
ein Gebiet, das nur in der Zeit von Pompeius

bis Antonius mit dem an B. grenzenden westlich

des Halys gelegenen Kustenstrich einen Verwal-

tungsbezirk bildete, so dass hierfur auch ein Land-

tag gebildet werden konnte. Ich glaube, dass nur

Pompeius als SchOpfer des pontischen Landtags

in dem Umfang, wie er thatsachlich noch viele

Jahrhunderte spater existierte, gedacht werden

kann. Dass schon zu Antonius Zeit das xoivov

'Aolag existierte und dasselbe nicht erst von Au-

gustus geschaffen ist, wissen wir jetzt (Class.

Rev. 1893, 477). Und hatte Augustus oder einer

seiner Nachfolger das xoivov IIovxov ins Leben

gerufen, so bliebe doch ratselhaft, wie Amastris,

Sinope, Neokaisareia und Sebastopolis als Teil-

nehmer daran erscheinen konnen — Stadte, die

damals zu verschiedenen romischen Provinzen ge-

horten, aber nur unmittelbar nach Pompeius ad-

ministrate zusammengehOrten. Fur das eigent-

liche B. bestand das xoivov x&v iv Bei-dvviq.

i'E/lX^vojv, das eine vom pontischen xoivov ab-

weichende Organisation insofern zeigt, als es

einen doxiegeve Bet&vvlas nicht gegeben zu haben

scheint, wenigstens ist bis jetzt keine Inschrift

mit einem bithynischen Provincialoberpriester ge-

funden, dagegen aber mehrfach die Wurde des

Landtagspraesidenten mit ag$avxa xov xoivov x&v

kv Budvvia 'EMrjvwv wiedergegeben (Perrot
Exploration' de la Bithynie p. 32 nr. 22. Athen.

Mitt. XII 175 nr. 7. 177 nr. 8). Dagegen durfen

Iwir nicht mit G. Hirschfeld a. a. 0. zu nr.

14 annehmen, dass von den auf der a. a. 0.

publicierten Lnschrift sich findenden dig aogavxa

xai tiqwxov aQxovxa das dig aggavxa sich auf

die Bekleidung des Landtagspraesidiums bezOge,

also soviel ware wie das oben angefuhrte ag-

g~avxa xov xoivov xwv iv Bet&wla 'EXXqvayv. In

B. ist es das gewohnliche, dass an der Spitze

der Communen mehrere Archonten stehen, von
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denen der dem Range nach am hOchsten stehende,
also der Vorsitzende des Archontencollegiums,
xog agx<ov heisst. Darnach ist also ein Matin, der
als dig aggavxa xai ng&xov agxovxa charakterisiert
wird, zweimal einfacher Archont gewesen und war,
als die Inschrift gesetzt wurde, ngmxog agxmv d.
h. Vorsitzender dieses Collegiums. Auf einer an-
deren Inschrift aus Prasias (Le Bas 1176) heisst
es xov dig agxovxa xai ngwxov agxovxa, d. h. also,
der Mann war zum zweitenmal Archont und zum j

erstenmal ixgwxog aqxcov. Steht dies agxovxa
oder ag^avxa nicht in unmittelbarer Nahe des
ngtixov agxovxa, woraus seine Bedeutung klar wird,
so pflegt wohl ag^avxa xr/v (Axyioxrjv dgxfy gesetzt
zu werden (Nikaia CIG 3749; Prusias ad Hypium
LeBasll77. 1178. Perrot Explor.' 21). Unter
den stadtischen Amtern ist das Archontat die
Heyfoxn &Qxn- Und dass diese fieyloxn dgxv nicht
etwa auf die Landtagsvorstandschaft bezogen und
mit dem cig^avra xov xoivov x&v ev Bsi&vvia 'EX- 5

Zrjvwv identiflciert wird , heisst es auf einer ent-
fernt von Amastris gefundenen Inschrift: ag£ag xr)v

fieytoxnv dgxqv xrjg Xaungoxdxng Auaoxgiav&v sto-

Xsmg (Hirschfeld a. a. 0. nr. 61). Eines .solchen
Zusatzes wie hier xrjg XapTtg. 'Auaoxgiavcov n6-
Xsag bedarf es natiirlich nicht, wenn von dersel-
ben Stadt, wo der Mann die /Myioxr/ dgxy °e-
kleidete, die Inschrift ausgeht. Der bithynische
Landtag versammelte sich in Nikomedeia, wo auch
der Provincialtempel fur den Kaiserkult war (Cass. S
Dio LI 20. CIG 1720. 3428). Verbunden mit den
jahrlichen Versammlungen des xoivov waren Spiele,
sowohl musische als gymnische (CIG 1720. 3428).
Wie in der Provinz Asia der dgxiegsve 'Aaiag zu-
gleich Landtagspraesident war, so wird wohl in
B. der aggag xov xoivov x&v tv Bu&vvlq 'EXXrj-
vmy zugleich Provincialoberpriester gewesen und
die Vorstandschaft des Provincialtempels und die
Ausfuhrung der jedem Provincialoberpriester ob-
liegenden religiOsen und kultlichen Handlungen 4
gehabt haben. Jedenfalls ist, wie gesagt, bis jetzt
kein dgxiegsvg Betdvviag gefunden. Die einzelnen
Stadte der Provinz schickten zum Landtag ihre
Vertreter oder Delegierte , die hier fiifrwiagxai
heissen. tlber die Bithyniarchen s. den Artikel:
Bithyniarches. Es ist ja bekannt, dass nicht
unerhebliche Competenzen dem Landtage zustan-
den, dass er iiber den Statthalter hinweg an den
Kaiser und an den Senat Gesandte schicken, Be-
schwerde fuhren und im Interesse der Provinz 5t

mancherlei Beschlusse fassen konnte; wir kennen
vier Falle, wo der bithynische Landtag von seinem
Beschwerderecht Gebrauch machte, indem er gegen
die Statthalter Cadius Rufos (Tac. ann. XII 22),
Tarqaitius Priscus (ebd. XIV 46), Iulius Bassus
(Plin. epist. IV 9) und Varenus Rufus (Plin. ep.
VI 13) Anklage beim Senat erhob. Im letzten
Falle brachte eine neue Gesandschaft ein neues
decretum concilii, wonach von der Anklage des Va-
renus Rufus Abstand genommen werden sollte, wo- 6(
gegen die zuerst geschickte Gesandtschaft, welche
die Anklage erhoben hatte. Protest einlegte, nach-
dem sie schon vorher gegen die Massnahmen des
Senats bei den Consuln und dann selbst beim
Kaiser Protest erhoben hatte. Aber leider er-
fahren wir nichts fiber den schliesslichen Ausgang
dieser Sache. tfbrigens ist fur uns dieser Pall
des Varenus Rufus doch sehr lehrreich, denn offen-
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bar diirfen wir aus ihm auf Parteien im'Schosse
des Landtages schliessen, von denen die eine den
Proconsul verurteilt, die andere dagegen freige-
sprochen wissen wollte, und von denen jede, je
nachdem sie Oberwasser hatte, einen ihr gunstigen
Beschluss der Versammlung zu veranlassen wusste.
Ob Dio Chrysostomos diesen spiellen Pall im Auge
hatte oder nicht, ist hier gleichgiiltig, aber jeden-
falls hat er recht, wenn er behauptet, dass der

.0 ewige Zwist und Hader zwischen zwei solchen
Stadten wie Nikomedeia und Nikaia auch unge-
rechten und schlechten Statthaltern Gelegenheit
giebt, sich der verdienten Strafe zu entziehen: rj

yog rfj Nixaimv haigeia ngoozl'frexai xai xa fiegog
Ixdvwv k'xsi fiorjftovv jj xoiis Ntxo/irjSei; kXousvog
itp' vfi&v od>(exat .... dSixcov 8s oco&xai did xovs
fidvovg olofiirovg jot' avzov cpiXumlai (or. 38,
147 R.). Von diesem Zwist und Hader der einzel-

nen Stadte, woriiber Dio so oft spricht, bleibt
10 auch die Provincialversammlung nicht verschont;
denn hier suchen sie sich Verbiindete und setzen,
je nachdem ihnen dies gelingt oder nicht, ihre
Wiinsche durch und ihren Hader fort. Und doch
ware ungerechten Statthaltern gegeniiber Ein-
tracht und Einigkeit, aber keine Parteiungen am
Landtag notwendig gewesen.

Aber wie in anderen Provinzen der Kaiserkult
nicht bios Sache der Provinz war, sondern auch
die einzelnen Stadte derselben ihn bei sich ein-

Ofiihrten, so flnden wir auch in Pontos-B. neben
dem provincialen Kaiserkult, der dort in Neokaisa-
reia, hier in Nikomedeia seinen Provincialtempel
hatte, vielfach einen stadtischen. So gab es in

Sebastopolis einen Oberpriester des Hadrian (Comp-
tes-rendus de FAcademie des inscript. 1892, 33)

;

in Sinope einen sacerdos imp. Caesaris n(ostri)
CIL III 6980; in Amastris einen Dim Augusti
perpetuus saeerdos CIL IH Suppl. 6983; in Hera-
kleia eine dgxi&geia tieov Avxcovetvov (sicher des

OCaracalla; Hommaire de Hell Voyage en Tur-
quie IV 339) ; in Prusias ad Hypium und in Ni-
komedeia einen iegevg xwv Seflaox&v (Hirsch-
feld a. a. O. nr. 14. Bull. hell. XVII 536 nr. 7);
in Prusias ad mare einen Priester des Hadrian
(CIG 3725). Und schliesslich gehsrt hierher auch
das Beispiel des Claudius Polyaenus in Prusa, der
dem Kaiser Claudius sein Hans vermacht iu-ssit-

que in peristylio templum ei fieri (Plin. ep. ad
Traianum 78).

) Tiber die communalen Verhaltnisse sind wir
in B. besser unterrichtet als es sonst wohl der
Pall zu sein pflegt in irgend einer anderen Pro-
vinz. Dio Chrysostomos aus Prusa am Olymp hat
in 14 sei es in seiner Vaterstadt sei es in anderen
bithynischen Stadten gehaltenen Reden ein reiches
Material zur Erkenntnis der stadtischen Einrich-
tungen uns hinterlassen, und Plinius der Jiingere,
der als ausserordentlicher Statthalter von Traian
in diese Provinz geschickt war, hat in seinen

iBriefen an den Kaiser iiber die Verhaltnisse der
Provinz sowohl als namentlich der Stadte der-
selben sorgfaltig berichtet, und mit seinen Be-
richten und Anfragen sind uns gleichzeitig die
Antworten und Entscheidungen des Kaisers er-

halten. Die stadtischen Einrichtungen beruhten
auf der lex provinciae, die Pompeius gegeben
hatte. Im allgemeinen liess man den Stadten
Preiheit in ihrer inneren Verwaltung und iinderte
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nicht den Namen ihrer althergebrachten legisla-

tiven und executiven Organe, so dass also nach

wie vor die (SovXal ixxXtjalat agxovzeg und andere

Magistrate fortbestanden; aber man fuhrte doch

Beschrankungen ein, die den Verfassungen einen

wesentlich timokratischen Charakter gaben und
den Stadten das Aufsichtsrecht des Statthalters

recht fiihlbar machten. Die ftovXrj bestand fort,

aber die Buleuten durften nicht wie anderswo

vom Volke gewahlt, sondern mussten durch Cen-

soren, xifirjxal, berufen werden, und zwar hatten

die abgetretenen Magistrate in erster Linie und

erst, wenn mehr Stellen im Rat zur Besetzung

standen als es gewesene Magistrate gab, auch

andere Leute Anspruch auf Berticksichtigung. Na-

tMich hatten die Censoren auch das Recht Buleu-

ten aus dem Senat zu removieren. Fur die Be-

kleidung der Magistratur und auch fur die Be-

rufung in den Senat hatte die Lex provinciae als

Mindestalter das 30. Jahr vorgeschrieben — ein

Alter, das dann durch eine Verfiigung des Augustus

auf das 22. Jahr herabgesetzt war. Leute, die

ohne vorherige Bekleidung eines Gemeindeamtes

in den Senat kamen, sollten nach einer Entschei-

dung des Traian auch fernerhin das 30. Jahr er-

reicht haben (s. Plin. ep. ad Traian. 79. 80. 114).

Censoren, xi/irjxai, sind inschriftlich aus Prusias

ad Hypium (Le Bas 1176. Hirschfeld a. a. 0.

nr. 14. Athen. Mitt. Xn 177 nr. 8) und aus Prusa

(Le Bas 1111) iiberliefert, aber sicher in alien:

Stadten der Provinz in Thatigkeit gewesen. Hier-

mit steht keineswegs in Widerspruch die in der

45. Rede des Dio (p. 207 R.) erwahnte Wahl von

Senatoren, die in Prusa vorgenommen wurde ; denn

hier hand'elte es sich um 100 Senatoren, die supra

legitimum numerum durch Traians Gnade in den

Senat aufgenommen wurden. Wenn Traian den

Prusanern erlaubte, dass sie 100 Senatoren mehr
als bisher haben durften, so wird er ihnen auch

die Wahl derselben gestattet haben, ohne damit

fur die regelmassige Besetzung der vacanten

Stellen im Senat einen anderen Modus als den

der Berufung durch Censoren zugestanden zu

haben. In der Kaiserzeit wurde es in B. wie in

anderen Provinzen iiblich, dass neu ernannte Bu-

leuten wie neu gewahlte Magistrate eine Geld-

spende gaben, eine Sitte, die noch in Traians Zeit

jedenfalls bei den durch die Censoren berufenen

Senatoren durchaus nicht uberall feststehend und

Iiberall gleichmassig im Gebrauch war (Dio Chrys.

or. 48. Plin. ep. ad Traian. 113. 114). Uber die

Volksversammlungen, IxxXtjalat, berichtet Plinius

nichts; aber aus Dio (or. 48, vgl. or. 45 p. 211 R.)

geht hervor, dass der Statthalter zur Abhaltung

der IxxXriaia seine Erlaubnis zu geben hatte. Auch

in Bezug auf die Aufnahme neuer Burger in den

Gemeindeverband enthielt die lex Pompeia die

Bestimmung: permissum Bithynieis civitatibus

adseribere sibi quos vellent cives dum ne quern

earum eivitatum quae sunt in Bithynia. Die

Bestimmung kam spater ausser Gebrauch; Dio

von Prusa z. B. war Burger von Nikomedeia (or.

38) und von Apameia (or. 41), in anderen Stadten

waren Mitglieder des Senats so viele Burger an-

derer Stadte, dass an ihre Ausstossung nicht ge-

dacht werden konnte, ohne das ganze Gemeinde-

wesen zu erschuttern, und Traian auf Plinius Be-

richt sich begniigen musste, fur kiinftig nur bei

Aufnahme neuer Burger die Beachtung der pom-

peianischen Bestimmung einzuscharfen (Plin. ep.

ad Traian. 114. 115). Die Beamten, welche mit

der Piihrung der Biirgerlisten beauftragt waren,

hiessen mXettoygdfpoi; inschriftlich flnden wir sie

in Prusias ad Hypium (Athen. Mitt. XII 175 nr. 7.

Perrot Exploration de Bithynie et Galatie 32

nr. 22. Le Bas 1178).

Dass von Anfang an dem Statthalter in den

nicht privilegierten Stadten auch das Recht ihre

Pinanzen zu iiberwachen zustand, ist nicht zu be-

zweifeln; aber erst seit Traian flnden wir Ofter

Beweise, dass dies Recht auch wirklich ausgeiibt

wurde. Denn gerade im stadtischen Finanzwesen

hatten sich durch eine zu geringe Controlle der

senatorischen Statthalter im Lauf der Zeit Miss-

st&nde entwickelt, denen Plinius als ausserordent-

licher legatus Augusti pr. pr. abhelfen sollte. Ra-
tiones autem in primis tibi rerum publiearum

exeutiendae sunt: nam et esse eas vexatas satis

constat schreibt Traian an ihn (Plin. ep. 18). Unter

Hadrian wirkte P. Severus in Bithynien als Xoyi-

axijg xai diogdwxrjg (CIG 4033 = Arch, epigr. Mitt.

IX 118. Cass. Dio LXIX 14); ofienbar war Se-

verus Logist der ganzen Provinz
,

spater gegen

Ende des 2. Jhdts. und im 3. flnden wir Logisten

der einzelnen Stadte, so von Nikomedeia den Clau-

dius Candidus (CIL II 4114) und den Caesernius

Statianus (CIG 3771), so von Nikaia den Sallius

Antoninus (CIG 3747), so von Kios (Prusias ad

mare) T. Ulpius Aelianus Antoninus (Le Bas III

1178). Unser Material ist zu luckenbaft, aber es

scheint doch, dass seit Hadrian es immer mehr in

Gebrauch kam, fur die einzelnen Stadte Logisten

zu ernennen, um so eingetretene tlbelstande zu

beseitigen; ob dieselben aber nur je nach Bedarf

und je nach den Umstanden oder aber dauernd in

den Stadten ernannt wurden, kann nicht entschie-

den werden. Dass daneben die stadtischen Finanz-

beamten fortbestanden, ist selbstverstandlich; die

Logisten hatten nur die Oberaufsicht uber das

Finanzwesen derjenigen Stadt, in die sie geschickt

wurden; so flnden wir in Nikomedeia und Nikaia

vornehme ROmer, in Kios einen Mann aus Prusias

ad Hypium als Logisten thatig.

Von der ausseren Geschichte und den ausseren

Schicksalen der Provinz ist nicht viel zu sagcn;

bis auf die Nordseite, wo der Pontos Euxeinos sie

begrenzte, den aber auch die Romer beherrschten,

rings von rOmischem Gebiet umgeben, blieb B.

unberflhrt von den Kriegen, die im Osten gegen

die Reichsfcinde gefuhrt wurden und genoss eines

langen Friedens. Dass dagegen im Inne'rn der

Stadte oft Unfriede herrschte, dass hier Parteien

sich bitter befehdeten, dass auch ganze Stadte

mit einander, oft aus recht nichtigen Grunden,

wie um das Recht, sich jtgmxn zu nennen, in

langer erbitterter Fehde lagen, erfahren wir aus

Dios bithynischen Reden — aber die Zeit, wo
i derartiger Streit und Hader mit Waffengewalt ent-

schieden wurde und deshalb die Stadte mit ein-

ander Krieg fuhrten, war voriiber. Mochten auch

Nikomedeia und Nikaia oder Prusa am Olymp
und Apameia sich noch so feindlich gegenuber-

stehen, auf den Gang der grossen Ereignisse hatte

das keinen Einfluss. Nach der Incorporierung der

Reiche des Mithradates und Nikomedes schien

einen Augenblick die Erhebung des Pharnakes
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nach der Besiegung des Domitius bei Nikopolis
Ende 48 v. Chr. der rOmischen Herrschaft ge-
fahrlich zu werden; er verwustete den Pontos
und war auf dem Vormarsch nach B. begriffen,

aber die Nachricht vom Abfall seines bosporani-
scben Statthalters Asander zwang ihn zur Ruck-
kehr. Wie er dann von Caesar bei Zela ge-
schlagen und vernichtet wurde, ist bekannt. Die
Burgerkriege brachten, obgleich B. nicht Schau-
platz des Krieges war, den Einwohnern doch ge-
nug Schaden aller Art; in Pompeius Heer bei
Pharsalos fochten auch Bithyner (Appian. b. c.

II 71), und der beim Tode Caesars fungierende
Statthalter L. Tillius Cimber musste auf Cassius
und Brutus Betrieb Gelder eintreiben und ein

Heer ausheben; dies sind offenbar die drei Legio-
nen, die der darauf folgende Statthalter Marcius
Crispus im nachsten Jahre nach Syrien fiihrte

und dem Cassius ubergab (Appian. b. c. Ill 2.

77 = IV 58). Auch auf dem Zuge von Cassius
und Brutus nach Philippi blieb B. nicht unbe-
ruhrt von den Drangsalen, die untrennbar sind
von Heeresziigen. Nach ihrer Niederlage stand
B. unter der Botmassigkeit des Antonius, der auch
hier Soldaten aushob und Contributionen erhob.
Erst das Kaiserregiment gewahrte wie den be-

nachbarten Provinzen so auch B. Ruhe und Frie-
den, und in dieser Zeit bltihte der Handel, der
Wohlstand wuchs und die Kultur konnte sich

auch in die Ostlicheren Gegenden ausbreiten. Unter-

:

brochen wurde diese lange Priedenszeit durch den
Krieg zwischen Septimius Severus und Pescennius
Niger, zu dessen Schauplatz B. zum Teil wurde.
Nach dem Kampfe bei Kyzikos zog sich der
Krieg nach B., wo bei Nikaia eine Schlacht ge-
schlagen wurde. Erst der Abzug der beiden
Heere nach Kilikien befreite die Provinz von den
Schrecken eines Krieges. Im 3. Jhdt. richteten
sich die skythischen, von der Nordkiiste des Pon-
tos Euxeinos ausgehenden Raub- und Plunderzuge, •

auch nach B., wo Kalchedon, Nikomedeia, Kios,
Apameia, im Binnenlande Nikaia und Prusa in

die Gewalt der Feinde gerieten und Nikomedeia
und Nikaia niedergebrannt wurden; beladen mit
den Sch&tzen des reichen Landes und seiner ansehn-
lichen Stadte fuhren die Barbaren heim (Momm-
sen Rom. Gesch. V 223). Mochte auch in den
folgenden Jahrhunderten die Ruhe des Landes
nicht wieder gestOrt werden und anssere Feinde
ihm fern bleiben , dem allgemeinen Ruin , dem f

Asia durch die schwachen Regierungen, durch eine
ubergrosse, bestechliche Beamtenscnaft und durch
Bedrfickung und Aussaugung der Unterthanen ent-

gegenging, sollte auch B. nicht entgehen.

[Brandis.]

Bithyniarches (ftet&vvtdgxrig), kommt auf In-
schriften bis jetzt viermal vor und zwar zweimal
allein (Prusias ad Hypium zov ex Tigoyovwv
•&WIOQX&V Athen. Mitt. XII 175 nr. 7; Kios Le
Bas 1142), zweimal in Verbindung mit Pontar-

(

ches (Nabe von Amastris, M. Aurelius Alexan-
dros Peidvvia.Qx.rji; xal novzdgxr\g G. Hirschfeld
S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 887 nr. 61 ; Prusias ad
Hypium, wo sowohl Vater als Sohn als jSei&wt-

oqxvs xal itorrdgxvs charakterisiert sind, Le Bas
1178)

;
Die Verbindung dieser beiden Wurden,

des Bithyniarchats und des Pontarchats, hat nichts
Auffallendes in Stadten wie Amastris und Prusias

ad Hypium, die beide, nicht allzu entfernt von
einander gelegen , auch wieder Grenzstadte ver-

schiedener Bezirke waren und zwar der ora Pon-
tiea und des eigentlichen, im engeren Sinne so

genannten Bithyniens. Aus Plinius Briefen an
Traian wie aus Dios Reden steht die Thatsache
fest, dass in einer Stadt vielfach Burger anderer
Stadte sowohl Senatoren waren, als auch andere
Wurden bekleideten; daher ist es durchaus ver-

)standlich, wie ein Mann aus Prusias ad Hypium
in Amastris als Pontarch und umgekehrt ein Burger
von Amastris in Prusias als Bithyniarch fungieren
konnte. Finden wir doch sogar auf einer Inschrift

aus Amastris einen Mann, der Pontarch und Les-

barch war (Perrot Me"moires d'archeologie 168).
Da die Provinz immer Pontus et Bithyma Mess,
ist ja von vornherein der Gedanke nahe liegend,

dass {Sei&vvi&Qxys xal novxdgxn? auf den beiden
Inschriften eine Wurde bezeichnete; da aber wie

(Bithyniarch so auch Pontarch allein sich findet,

da ferner neben dem xotvov Bet&wlag sich ein

xotvov Hovzov bestimmt nachweisen lasst, ist es

richtig, auf den beiden angezogenen Inschriften

f}eiifovid(>x*)S xal aovzdgxis als zwei Wurden auf-

zufassen, die der Betreffende nicht gleichzeitig.

sondern nacheinander bekleidete. Auf der von
Hirschfeld herausgegebenen Inschrift ist M.
Aurelius Alexandres nicht bios flei&vvidgxrig xal

novzdgxrjg, sondern auch dgx^gevg zov IIovzov,
i woraus Hirschfeld schon den Schluss zog, dass
Pontarches und dgxtegeig zov IIovtov nicht das-

selbe ist, dass also, wenn der Oberpriester des
Pontos die Vorstandschaft des Landtags hatte,
diese nicht der Pontarch gehabt haben kann; ich
glaube, dass dasselbe auch fur den Bithyniarchen
gilt. Zwar ist bis jetzt kein dgxtegeig Bet&vviag
nachgewiesen, dafiir aber gab es einen aggag zov
xotvov zmv ev Bev&wiq 'Ellrjvoiv (s. o. S. 534).
Dass die hiermit bezeichnete Wurde die Vorstand-
schaft des bithynischen Landtags ist. unterliegt

keinem Zweifel. Wer also den Bithyniarchen fur

den Praesidenten dieser Versammlung halt, muss
annehmen, dass far eine und dieselbe Wurde es

zwei Namen gab, einmal jiei&vvidgxrig und dann
aggag (oder wahrend des Bekleidens dieser Wiirde

&qx«>v) zov xotvov zdrv er Betdwia 'EXlr\vayv, eine

Annahme, die an sich unwahrscheinlich ist. Auch
Waddingtons Ansicht (zu Le Bas 1178), dass
Bithyniarch der Geber und Veranstalter der Pro -

vincialfestspiele gewesen sei, scheint mir nicht
haltbar zu sein, denn abgesehen davon, dass in

Asia, wo ein reicheres Material uns vorliegt, die

Asiarchen nichts mit den Provincialfestspielen zu
thun hatten, weist auch in Bithynia meines Er-
achtens nichts darauf hin. Die zuerst von W ad-
din gton beigebrachte Stelle aus einem Rescript
der Kaiser Valentinian und Valens (Harduin
Acta conciliorum H 568 = Haenel Corpus legum
p. 220 nr. 1117): zrjs ovvrj&eiag xfjs enl zfj ngoo-
&cp zov fSei$wiaQx°v diafievovorjg

,
spricht doch

nicht von Spielen, sondern von einem festlichen

Aufzug des Bithyniarchen. Diese xgoodog, latei-

nisch pompa, mit der Provincialversammlung in

Verbindung sich zu denken und dieselbe als einen
Festzug zu den Festspielen anzusehen, wird durch
das Rescript selbst unmoglich gemacht. Dies ist

an die Einwohner von Nikaia gerichtet ; Provincial-

landtag und Provincialfestspiele fanden aber in Ni-
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komedeia statt (s. S. 535). Wenn also Valen-

tinian und Valens der Stadt Nikaia zusichern,

dass sie firjzgojzoXis sein und dass die in Betreff

der siooodoe des Bithyniarchen gegebene owy&eta
in Kraft hleiben soli, so ist doch klar, dass der

Bithyniarch speciell mit Nikaia inVerbindung steht,

dass hier in Nikaia die Pompa desselben statt-

findet und dass dieselbe sich nicht auf irgend

welche festliche Veranstaltungen, wie sie in Niko-

medeia aus Anlass des Zusammentritts der Pro-

1

vincialversammlung stattfanden, beziehen kann.

Wie in Asia es Asiarchen fur eine einzelne Stadt

gab, so sehen wir hier in Bithynia die Bithyni-

archen in engster Beziehung zu Nikaia, woraus

ich schliesse, dass wie in Asia die Asiarchen die

Landtagsdeputierten der einzelnen Stadte, so in

Bithynia die Bithyniarchen ebenfalls die Abge-

sandten der am xotvov teilnehmenden Gemeinden
gewesen sind. Dass in Asia die Asiarchen viel-

fach Gladiatorenspiele gaben oder AgonothetenS

waren, um ihrem Dank fur das Vertrauen ihrer

Mitburger und fur die ihnen ubertTagene Wurde
Ausdruck zu geben, ist bekannt; in Nikaia ver-

anstaltete der Bithyniarch eine Pompa, womit

natflrlich allerhand Geschenke und Verteilungen in

Geld verbunden waren. Auf einer Inschrift aus

Prusias ad Hypium (bei Hirschfeld a. a. 0.

nr. 14) heisst es: 86vza xal sis emoxevTjv zijg

dyogag {mho zrjs ieocoovvrjs (der Betreffende war

iegevg zmv Zefiaozatv) jSf fivgtddag Ttivxe xal zrjV em !

zfj itQoo&q} Siddootv elg xazaoxevtjv zov xatvov

oXxov — hier war also mit der Priesterschaft fur

die Kaiser eine Pompa nnd mit dieser wieder Geld-

austeilnngen verbunden. Hierhier gehOrt auch:

zov xotvov vaov z&v fivozrjQtaiv teQOtfdvzrjv xai

oeflaozorpdvzriv, fiovov xal jzqwzov fieza ztjv sv zfj

pitjZQOJidlet Neixofit]&sia (ptXodoiotav itavzolwv Xet-

yidvoyv tpdozetfirjodfievov xal ev zfj nazgldi ev zq~i

cx^fiazi (Le Bas 1178); man sieht leicht, dass

es in der spateren Kaiserzeit keine Wiirde gab, •

fur deren tTbertragung der Betreffende sich nicht

mit offener Hand dankbar erzeigen musste. tFber

die Stelle aus Modestins lib. II excusationum

(Digest. XXVH 1, 6 § 14) : fflvovg ieoagyja oTov

dotaQxfa fiiftvvtaQxia (cod. fSi&vvaQxia) .... nags-

Xet dketzovgytjaiav daio emzgojiwv habe ich friiher

ausfiihrlich gehandelt; ich verweise dafiir auf

Bd. II S. 1575. Die auf Inschriften oft vor-

kommenden xotvoftovlot aber fasse ich als Sena-

toren der einzelnen Stadte — for einen anderen

Namen der sonst auf kleinasiatischen Inschriften

vorkommenden fiovXevxai, fur dessen Vorkommen
es auf bithynischem Boden kein Beispiel giebt.

Erinnern wir uns, dass in Bithynia die Senatoren

nicht gewahlt, sondern durch die Censoren be-

rufen, also lebenslangliche Mitglieder des Senates

ihrer Vaterstadt waren, so passt der Zusatz dia

fiibv zu xotr6fiov~/.og sehr gut — dieser Zusatz

findet sich Perrot Explor. 21. Le Bas 1176.

Athen. Mitt. XHI 175 nr. 7. 8; er fehlt in Le
Bas 1178 und Perrot Explor. 22. Latyschev
Inscr. orae sept. Ponti Eux. 43 (CIG 3773, worin

xotvoftovlog steht, ist zu fragmentiert). Waren
mit Waddington die xotvofiovXoi als die jeden-

falls jahrlich wechselnden Vertreter der einzel-

nen Stiidte am Landtag zu fassen, so ware der

haufige Zusatz diet fitov schwer erklarlich; that-

sSchlich findet sich kein aotdgx^g diet fitov und

Asiarchen waren meines Erachtens Landtagsab-

geordnete. [Brandis.]

Blthyniapolis, Stadt in Bithynien, s. Bithy-

nopolis. [Oberhummer.]

Bithynias (Bt&wtdg), Vorgebirge in Bithynien,

am Pontos Euxeinos, in der Nahe des Bosporos,

Ptol. V 1, 3. [Huge.]

Bithyniens, Cognomen in der Gens Pompeia,

vgl. den Artikel Pompeius. Uber KXcbStog 6

Btdwtxdg Appian. b. c. V 49, vgl. Clodius.
[Klebs.]

Bithynion, Stadt im Innern von Bithynien,

oberhalb Tios (Strab. XH 565. Plin. n. h. V 149.

Dio LXIX 11, 2. Ptol. V 1, 13. Itin. Ant.) mit

Badern in der Nahe, Plin. ep. X 39 (48). Vom
Kaiser Claudius erhielt sie den Namen- Claudio-

polis, und unter Hadrian wurde sie als Vaterstadt

seines Lieblings Antinous sehr begiinstigt ; daher

nahm sie auch den Beinamen Hadnana an. Unter

iTheodosius II. wurde sie Hauptstadt der neuen

Provinz Honorias. Pausanias VIII 9, 7, der die

Stadt falschlich an den Sangarios verlegt, erzahlt,

die Einwohner von B. seien Arkader aus Man-
tinea. Auf Mfinzen aus der Zeit der Republik

BI6YNIEQN, in der Kaiserzeit KAAYAIOHO-
AEITQN, AAPIANQN KAAYAIOnOAEITQN,
AAPIANQNBI&YNIEQNHeadHN 437. Poole
Catalogue of Greek coins, Brit. Mus. 1889, 117ff.

Heute Boli, in reicher Ebene gelegen, vgl. vor

)allem Perrot Exploration de la Galatie I 42f.,

wenn auch die Angabe des Itin. Ant. 200 Gratia

(Kerede) — Claudiopolis (Boli) 24 m. p. nicht

richtig ist. Dafiir aber stimmt Tab. Peut. IX 8

Dusae pros Olympum — [Bithynion] 30 m. p.

sehr gut. Ferner Mordtmann S.-Ber. Akad.

Munch. 1863 I 212. v. Diest Petermanns Mitt.

Erg.-Heft 94, 59. Anton ebd. Erg.-Heft 116,

98ff., der allerdings die Tab. Peut. vOllig miss-

verstanden hat. Inschriften CIG 3802f. (dort

) falschlich Hadrianopolis zugeschrieben). Perrot

a. a. 0. 46 (nr. 26 mit dem edvtxov Btv\>vevg).

Mordtmann a. a. 0. G. Hirschfeld S.-Ber.

Akad. Berl. 1888, 872f. (dies sind die v. Dies t-

schen Inschriften). [Buge.]

Bithynis heisst bei Apollod. I § 119 Wagn.
die Mutter des Amykos und Geliebte des Posei-

don; aber aus Apoll. Rhod. II 4 ov jcozs vvfttpt)

zlxxe IlooeiSawvi reve&Uco evvrj&etoa Bt&wig Me-

Uri (vgl. auch Schol. Plat. leg. VII 796 A und

0 Heyne zu Apollod. a. a. 0.) geht hervor, dass das

kein Eigenname, sondern Beiwort zu Melia (s. d.) ist,

wie die Mutter des Amykos sonst heisst. [Hoefer.J

Bithynopolls {Bt<hv6aohg, von Salmasius
in Bi&vonohg verandert), Stadt, nach Bithys be-

nannt. von Arrian (Bithyn. 27, FHG m 591f.,

vgl. Muller z. d. St.) Bi&wtdnoXig genannt

(Steph. Byz.), wahrscheinlich in Bithynien gelegen.

[Oberhummer.]

Bithynos (Bt#w6g). 1) Sohn des Odryses,

OBruder des Thynos, Eponymos von Bithynien,

beide AdoptivsOhne des Phineus, Stiefbrflder des

Paphlagon, Arrian. v. Nikomedia frg. 41 aus

Eustath. Dion. Perieg. 793, FHG in* 594.

2) Sohn des Zeus und der Titanide Thrake,

Stiefbruder des von Kronos erzeugten Dolonkos,

Steph. Byz. s. Btdvvia, wo Luc. Hols ten und

M ein eke Bt&vvov hergestellt haben aus dem uber-

lieferten Acc. Bi&ov, der auf Verwechslung mit



543 Bithyopolis Biton 544
dem dicht voraufgehenden Bi&vs (s. Bi&vai) zu be-
ruhen seheint. Appian. Mithr. 1. [Tfimpel.]

Bithyopolis s. Bithynopolis.
Bithys {Bi&ve). 1) Sohn des Ares und der

Rhesostochter 2rjxtj (cod. Rehd. SCxrj, Meineke
Stvxrj), Eponymos der thrakischen BMat (Steph.
Byz. s. v.) oder Bi&vdnohg (ebd. s. v.).

2) S. Bithynos Nr. 2 (Appian. Mithr. 1).

[Tfimpel.]

3) Sohn des OdrysenkOnigs Kotys, war von
seinem Vater dem makedonischen KOnig Perseus
als Geisel gegeben worden, kam nach dem Siege
des Aemilius Paulus bei Pydna in die Gewalt der
Romer, wurde in Carseoli in Gewahrsam gehalten,
dann aber yon den ROmern seinem Vater zurfick-
gegeben <Liv. XLV 42. Polyb. XXX 18. Zonar.
IX 24). [Kaerst.]

4) Sohn des Dizastes, aus Paroikopolis in
Makedonien, wurde hundert Jahre alt (Phlegon
Trail. FHG HI 609, I).

!

5) Stratege des makedonischen KOnigs Deme-
trios (239—229). Er besiegte die Achaeer unter
Aratos bei Phylakia (Plut. Arat. 34) ;

vgl. Droy-
sen Hell. Ills 2, 33 und s. o. Bd. II S. 385, 59.

6) Bithys, ein Parasit am Hofe des thraki-
schen KOnigs Lysimachos (Aristodemos FHG III
310, 11. Phylarch. PHG I 335, 6). Er ist viel-

leicht identisch mit dem Bidvs EXimvog Avoi-
ftaxevg, der in einem attischen Decret (CIA II
320 = Dittenberger Syll. 146) geehrt wird. 3

7) Bithys, Sohn des Thraseas, ein ovyysvrjg
und imoxoloygdyog am Hofe des syrischen KO-
nigs Antiochos VIII. (Grypos). Er stiftete eine
Statue des KOnigs in den Apollontempel auf Delos
(Bull. hell. VIII 105f.). [Wilcken.]

Bitia(B<«'a). 1) Stadt der Kassopaeer in Epiros,
Theop. frg. 228 aus Harp. s. 'Eldxua; nach Strab.
VH 324, wo der Name Baxtat geschrieben, im
Binnenland. Leake N. Gr. IV 74f. Bursian
Geogr. I 29ff. Grasberger Studien 242. 4<

[Oberhummer.]
2) Bitia (so Plin. Ill 85 und die Inschr.) oder

BUhia (Bi&Za ztdhg und Bi&ia Xifir/v, Ptol. Ill

3, 3), Stadt und Hafen an der Sfidkuste von Sar-
dinien, zwischen Capo Spartivento und Capo Mal-
fattano. Die Wiederherstellung einer Strasse quae
ducit a Nora Bitiae unter Philippus Arabs be-
zeugen die Meilensteine CIL X 7996. 7997. Vgl.
Mommsen CIL X p. 831. [Hiilsen.]

Bitiae hiessen nach Apollonides (FHG IV 310) 5(
bei Plinius (n. h. VII 17) die mit dem ,b8sen
Blick' behafteten Prauen ira Skythenland. Wie
der Name zu erklaren sei, ist unbekannt; schwer-
lich darf man mit Neumann (Die Hellenen im
Skythenlande I 267f.) an ein angebliches mongo-
lisches Wort buda = boser Daemon denken und
in den B. die weiblichen Schamanen der Mongolen
erkennen. Eben so wenig erscheint es mir aber
zulassig, wenn Detlefsen (Rh. Mus. XVHI 230)
nach dem Vorgang von Valesius die B. mit den 6C
nach Phylarchos (Plin. a. a. O. FHG I 354, 68)
am Pontos lebenden Thibiern (s. d.) gleichsetzen
will. Demi die Annahme, dass Plinius selbst ge-
wusst habe. es handle sich um verschiedene Be-
richte iiber dieselbe Sache, und dass er das Ge-
schlecht willkfirlich gegen seine Quelle geandert
habe, ist zu unwahrscheinlich und gewaltsam.
Dass sowohl B. als Thibier beide in den fernen

Nordosten gesetzt werden, berechtigt noch nicht,
sie fur dieselben Stamme zu halten. Uberblicken
wir dieReihe vonVolkern, denen man den ,bosen
Blick' zuschrieb, so zeigt sich, dass wir es im
allgemeinen mit halbwilden, wohl zum Teil noch
nomadisierenden Hirtenstammen zu thun haben,
die wegen ihrer Thatigkeit, wie noch heute die
Schafer, den Ruf geheimer Kraft erlangt hatten.
Dass man mit ihnen, je mehr sich die geographische

10 Kenntnis ausbreitete, immer weiter an die Grenzen
der olnovfiirt] zurfick musste, ist sehr begreiflich.
Naheres daruber s. unterFascination. [Riess.]

Bitias. 1) Sohn des Alkanor, Gefahrte des
Aeneas, von Turnus erschlagen, Verg. Aen. IX
672ff. und dazu Servius XI 396. Der Dichter hat
ihn und seinen Bruder Pandarus den in der Teicho-
machie der Ilias gleichfalls das Lagerthor be-
wachenden griechischen Helden Polypoites und
Leonteus nachgebildet. [O. Rossbach.]

iO 2) Begleiter und Gehfilfe Didos bei Vergil.
Aen. I 738, nach Servius z. d. St. Befehlshaber
der karthagischen Flotte. Vgl. Silius It. II 409.
Vermutungen fiber ein von ihm sich ableitendes
karthagisches Geschlecht bei Movers Die PhO-
nizier II 1, 356. 500f.; vgl. Bithyas Nr. 2.

[Niese.]

Bitie, Kunstwirkerin, welche nach Leonidas
und Antipater (Anth. Pal. VI 286f.) an einem der
Artemis geweihten Prachtgewand den mit einem

0 Maeanderornament und tanzenden Madchen ver-
zierten Mittelstreifen stickte. Zur Gewandform
vgl. Mfiller-Wieseler Denkmaler I lOf. 36. 38.
Die rechte Seite wurde von Bittion, die linke
von Antianeira verfertigt. [0. Rossbach.]

Biton (Bixmv). 1) Sohn der argivischen Hera-
priesterin Kydippe, Bruder des Kleobis. Herodot
(I 31) erzahlt von der Mutter und ihren beiden
Sohnen folgende Tempellegende. Als die Prie-
sterin Kydippe einst bei einem Herafeste auf einem

) Wagen zum Heiligtum der Gottin gefuhrt werden
musste und die Zugstiere nicht zur rechten Zeit
zur Stelle waren, spannten sich ihre beiden Sohne
Kleobis und B. vor den Wagen und zogen ihn
bis zum Tempel 45 Stadien weit. Die Mutter,
geriihrt von ihrer kindlichen Liebe, betete zu der
Gottin, sie mOchte ihren Kindern verleihcn, was
fur den Menschen das SchOnste sei. Da uberfiel
die Jiinglinge noch im Tempel ein sanfter Schlaf,
aus dem sie nicht mehr erwachten. Die Argiver

1 weihten nun die Bildnisse der beiden Bruder nach
Delphoi, wo Herodot sie sah und moglicherweise
auch ihre Geschichte erfahren hat, wiewohl die
fromme Tempellegende im Heraion zu Argos ent-
standen sein wird. Vgl. U. v. Wilamowitz-
Mollendorff Aristot. u. Athen I 269. Auch in
Argos befand sich ein Kunstwerk, welches die Jfing-
linge darstellte, wie sie den Wagen der Priesterin
zum Tempel zogen. Der Kern der Sage, dass
ein sanfter seliger Tod das schOnste Los fur den
Menschen sei, kehrt noch in anderen Fassungen
wieder, namentlich in der delphischen Tempel-
sage vom seligen Lebensende des Trophonios und
Agamedes, das ihnen Apollon zum Lohn fur die
Erbauung seines Tempels sandte (Rohde Phil.
XXXV 200). Die Sage von Kleobis und B. flndet
beijfingernSchriftstellernhaufigErwahnung(Paus
1120,2. Polyb. XXIII 18. Hyg. fab. 254. Plut.
Sol. 27. Lukian. Char. 10. Diog. 1 50. Cic. Tusc. I
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47. Serv. Georg. Ill 532); vgl. auch H. Dtitschke
Arch.-epigr. Mitt. VII 1883, 153ff. [Toepffer.]

2) Syrakusaner. Von Dionysios als Phrurarch
in Motye eingesetzt 397 v. Chr., Diod. XIV 53;
vgl. H o 1m Gesch. Siciliens II 1 13. [Kirchner.]

3) Biton — so liest Hedicke wohl mit Recht
anstatt des hsl. iiberlieferten Bicon — wird von
Curtius IX 7, Iff. bei Gelegenheit des Aufstandes
der in Baktriane angesiedelten Griechen erwahnt;
er hatte Athenodoros, den Fiihrer der Aufstandi-
schen, getOtet, entging aber, wie Curtius erzahlt,

der ihm durch jene bestimmten Strafe. [Kaerst.]

4) Biton aus Soloi (sole pap., aoXevg Spengel)
seheint als Schttler des Karneades genannt zu
werden Ind. Acad. Here. col. 24, 1 ed. Biicheler.

Vgl. Zeller Philos. d. Gr. IV3 525, 1.

[v. Arniin.]

5) Unter dem Namen eines B. ist eine kleine

Schrift iiberliefert mit dem Titel : Bixmvog xaza-
axeval ixolsfiixaiv ogydviov xal xaxaxalxix&v. Die
Widmung ist an einen KOnig Attalos gerichtet, vgl.

Athen. XIV 634 A (Kaibel III 399): Bixcov sv

tip nqog "Axxcdov asQi 'Ogydvcov und einen Ano-
nymus (sog. Heron Byzant.), dessen Schrift ohne
Titel iiberliefert ist (Wescher 198, 3): rd Btxto-

vog TiQog "AxxaXov stsQt xaxaoxsvfjg zzokefMxaiv 6q-
ydvcov (vgl. Rh. Mus. XXXVIII 1883, 454ff.) ; in

den Hss. ist die Anrede mit leicht erklarbarem
Fehler zu c5 nolo, oder Ahnlichem verderbt. Wel-
cher Attalos gemeint ist, steht nicht fest ; es er-

giebt sich nur, dass die Schrift dem 3. oder 2.

Jhdt. v. Chr. angehOrt. Citiert wird B. ferner

von Hesychios s. oa,ufivxtj, citiert und ausgeschrie-

ben von dem oben genannten Anonymus ausser
der bereits angefiihrten Stelle auch noch 271, 7
Wescher : mg 6 fir/^avixog Bixcov iv xoig nvxov TIoXi-

oQxrjxixotg (vgl. Martin Mem. pre"s. p. div. sav.

a l'Acad. d. Inscr. le Ser. IV 1854, 445). In der
Schrift werden behandelt: 1) das in Rhodos von
Charon dem Magnesier construierte siexgofiMov
oder L&opoXov, 2) eine andere Art dieses Ge-
schiitzes, die in Thessalonike von Isidoros aus
Abydos gebaut wurde, 3) eine von dem Make-
donier Poseidonios fur Alexander gefertigte eks-

ziohg (Belagerungsturm), 4) die oafifSvxr} genannte
Sturmbrucke, 5) der von dem Tarentiner Zopyros
in Milet construierte yaaxoa<psxt]g , ein Pfeilge-
schiitz, 6) der von demselben in Cumae hergestellte

oQivojidxijg yaoxQayhrjg.

Ausser dieser Schrift hatte B. noch 'Ojixtxd ;

verfasst, die er selbst anfuhrt (52, 8 Wescher;
dielkyfiat ev xoig 'OxxixoTg).

Litteratur; Erste Ausgabe in Veterura Mathe-
maticorum . . . Opera (ed. Thevenot), Par. 1693,
105—114. llberholt durch: Poliorcetique des
Grecs... p. p. Wescher. Par. 1867, 43—68;
vgl. die Besprechung von Miller Journ. d. Sav.
1868, 17ff. Die Abschnitte fiber iU^ohg, oa/iflvx?)

und die beiden Arten des h&opdlov waren schon
frfiher herausgegeben in N. Rigaltii ad Ono-

(

sandri strategicum Notae. Lut. Par. 1599, 80ff.

Rtistow und KOchly Gesch. d. griech. Kriegs-
wesens 379. 400. 404. Griech. Kriegsschriftsteller.

Griech. und deutsch m. Krit. und erklar. Anmerk.
v. H. KOchly und W. Rustow I 187ff. Jahns
Handb. einer Gesch. d. Kriegswes. Techn. Tl.

108ff. 142ff. 159; Gesch. d. Kriegswiss. I 42ff.

134. Bauer in Mftllers Handb. d. kl. Alter-

Pauly-Wisspwa III

tumswiss.a IVa 2, 281. 287.428ff. 455ff. Droysen
in Hermanns Lehrb. d. griech. Ant. II 2, 187ff.

191; Altertumer v. Pergamon II 119ff. Suse-
mihl Gesch. d. griech. Litt. I 733. 736f. Diels
S.-Ber. Akad. Berlin 1893, 106ff. Tannery Bull,

d. sciences math. 2e Ser. IX 1885, 320 = La
geome'trie grecque I (Par. 1887) 61. Fabricius-
Harles Bibl. Gr. IV 233f. Haase De milit.

script, edit, instit., Berol. 1847, 11. 30ff. 38f.

;

)Jahrb. f. Phil. XIV 1835, 112. Silberschlag
Hist, de l'Acad. Berlin 1760, 378ff. Meister
Comment, de catapulta polybola. Gott. 1768.
Marini Hlustrat. prodromae in script, graec. et

lat. de belopoeia, Atti (Dissertazioni) d. Accad.
Rom. di Arch. I 1821, 398. 411. Dufour M<5-

mSire s. 1'artillerie d. anciens. Par. Geneve 1840.
Deimling Verhandl. d. 24. Philol. Vers. 1865,
233ff. Hue L'artillerie dans l'antiquite', Par. 1880
(Extr. du Journ. de sciences milit.). Rochas
Id'Aiglun Annuaire de TAssociat. p. l'encourage-
ment d. etudes grecques XI 1877, 273ff. ; Bulletin
monumental 5e Ser. X 1882, 154ff.

[K. K. Miiller.]

Bittion s. Bitie.
Bittium. Auf der Peut. Bittio irrtfimlich

statt Bittium, s. d. [Patsch.]

Bittugores, eine hunno-bulgarische Horde
unter Dengitzich, Sohn des Attila, welche im
J. 469 von den Gothen aufgerieben wurde, Jord.

i Get. 52; vgl. Ovvvixov xo i&vog oi Bixxogeg, Aga-
thias II 13. [Tomaschek.]

Bituios. Btxovioc fiaoiXcvg und Bixovxog (Sa-

odsvg sind die Legenden einer Anzahl von Bronze-
munzen, die auf dem Avers einen Kopf (Hera-
kles ?) und dahinter eine "Keule, auf dem Revers
einen laufenden Lowen zeigen. Andere Mfinzen
gleichartigen Geprages haben die Legenden Kai-
avxoXsvg fiaoik, Piyavxixov und lyavxixo (de Lagoy
Rev. numism. IV 1839, Iff.; oft falschlich zu
Brigantikos ergiinzt). Nicht ganz sicher sind
die Legenden Bixovioyoyo (oder -xoyo) fiaadevg
und Wa/ivxov oder afivxov fSaod. Frfiher hat
man diese Mfinzen galatischen Tetrarchen zuge-
wiesen (so auchEckhel und Mionnet), vor allem
wegen der Ahnlichkeit der Typen mit den Mfinzen
des Amyntas, des letzten KOnigs von Galatien.
Aber sie flnden sich nur in der westlichen Gallia
Narbonensis und sind auch im Geprage anderen
dortigen Mfinzen, namentlich denen von Baeterrae,
gleichartig. Daher hat sie zuerst de Saulcy
Rev. num. N. S. 1 1856, Iff. Galatien abgesprochen.
Die gelegentlich versuchte Zuweisung an den Ar-
verner Bituitus (so z. B. Ch. Lenormant Rev.
num. N. S. Ill 1858, 124ff.) wird freilich auch
schon dadurch ausgeschlossen , dass sie in der
Auvergne nie vorkommen. Sie mussen also von
Hauptlingen eines sfidgallischen ( volMschen ?

)

Stammes gepragt sein. Die griechischen Auf-
schriften zeigen den Einfluss Massalias. Alter als

das 1. Jhdt. v. Chr. konnen die Mfinzen nicht

sein ; die ,K0nige' waren also Vasallen Roms.
Uber die Mfinzen s. vor allem Ch. Robert Nu-
mismatique de la province Languedoc, in der Hi-
stoire g£ne>ale de Languedoc, Neue Aufl. T. II 1875.
In Kfirze auch Imhoof-Blumer Portratkopfe
auf Mfinzen hellen. und hellenisierter Volker 66.

[Ed. Meyer.]

Bituitus. 1) Kfinig der Arverner (nur in dem
18
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Excerpt aus Appian. Celt. 12 steht falschlich

fSaodewg x&v 'AXXofigiyoiv). Die capitolinischen

Triumphaltafeln CIL I 2 p. 49 schreiben rege Ar-
vemorum Betulto; Bituitus nannte ihn Livius

(per. LXI. Eutrop. 4, 22 [daraus Hieronym. chron.

a. Abr. 1891 Vituitus]. Oros. V 14; bei Flor. I 36
hat der Cod. Bamb. Vituitus, der Nazar. Bisui-
sus) ; Bixmxog als Genetiv bei Poseidonios, Athen.
IV 152 d = PHG III 260, dagegen zweifellos aus
demselben Strabon IV 194 Bixvixov, bei Appian.
Celt. 12 Bixoixog.

B. war der Sohn des Luerius (so Strabon;
Luernios Athen.), von dessen prunkvollem Hofhalt
Poseidonios eine anscbauliche Sehilderung giebt.

Ihm folgte B. in der Herrschaft fiber die Arverner,
die damals der machtigste Gau westlich der Rhdne
waren; ihre Herrschaft reichte nach Strabon von
den Pyrenaeen bis zum Rhein, von Narbo bis zum
Ocean. In den Krieg mit den ROmern wurden
die Arverner durch die Allobrogen hineingezogen.

Diese weigerten sich, Tutomotulus, den fluchtigen

Konig der Salluvier, auszuliefern , und wurden
ausserdem feindlicher Einfalle in das Gebiet der

den ROmern befreundeten Haedner beschuldigt

(Liv. per. Appian.). Darum iiberzog sie der Con-
sul des J. 122 Cn. Domitius Ahenobarbus mit
Krieg; B. unterstiitzte die Allobrogen, naehdem
sein Versuch, zu ihren Gunsten' bei den Romern
zu vermitteln, abgewiesen war (Appian.). Uber
die folgenden Kampfe sind die Berichte unklar
und widerspruchsvoll.

1) Livius berichtete (wie sich aus der CTberein-

stimraung von Oros. und der Periocha ergiebt, aus
Floras lasst sich fiber die Reihenfolge der Schlach-

ten gar nichts folgern), dass Domitius pro eon-

sule die Allobrogen bei Vindalium besiegte, darauf

Q. Pabius Maximus als Consul des J. 121 Allo-

brogen et Bituitum Arvemorum regem.

2) Strabon sagt einmal, die Arverner hatten
mit einem Aufgebot von 200 000 Mann gestritten

Jtgdg Mdg~ifiov xov AifitXiavov xai Jigog Aofiixwv
d' wgavxmg 'Arjvojiagfiov, und gleich darauf in der-

selben Reihenfolge, sie waren besiegt von Maxi-
mus beim Zusammenfluss von Rhone und Isere,

von Domitius xaxcoxegm hi xaxa xtjv av/ifioXijv

xov xe SovXya xai xov 'Pofiavov (= am Einfluss

der Sorgue in die Rhone). Darnach setzt Strabon
offenbar die Schlacht bei der Mundung der Isere

vor die bei Vindalium.

8) Bei Plin. n. h. VII 166 heisst es Q. Fabius
Maximus consul apud flumen lsaram proelio
eommisso adrersus Allobrogum Arremorumqm
gentes a. d. VI id. Augustas IJXXX perduel-
lium caesis —

.

4) Die Triumphalliste verzeichnet: Q. Fabius
Q. Aemiliani f. Q. n. an. DC .... Maximus
proms, de Allobro[gibus] et rege Arvemorum
Betulto X k On. Domitius Cn.

f.
Cn. n.

Ahenobarb. a proms, ds GaUeis Arverneis
XVI k

5) Velleius II 10, 2: eodem tractu temporum
et Domitii ex Arrernis et Fabii ex Allobrogibus
victoria fuit nobilis , Fabio — — ex victoria

cognomen Allobrogico inditum. Jedenfalls un-
genau Suet. Nero 2: On. Domitius in con-
sulatu Allobrogibus Arrernisque. superatis etc.

Eine vollkommen sichere Entscheidung lasst

sich bei diesen widersprechenden Nachrichten nicht

geben. Doch erscheint es nach dem Zeugnis
Strabons und der Triumphaltafel am einfach-

sten (so Mommsen R. G. 118 162f.
,
dagegen

Neumann Geschichte Roms wahrend des Ver-

falls u. s. w. 279) anzunehmen, dass zuerst Allo-

broger und Arverner unter B. von Fabius am
8. August 121 am Einfluss der Isere in die Rhone
besiegt wurden, dann Domitius den Krieg gegen
die Arverner durch den Kampf bei Vindalium be-

10 endete. Freilich muss dann angenommen werden,

dass auch Valerius Max. IX 6, 3 wiederum nicht

genau herichtet hat, wenn er erzahlt On. Domi-
tius iratus Bituito regi Arvemorum quod
turn {tarn ?) suam et (quam ?) Allobrogum gentem
se etiam turn in provincia morante ad Q. Fabii
suecessoris sui dexteram confugere hortatus esset,

per conloquii simulationem arcessitum hospitio-

qae exceptum vinxit ac Bomam nave deportan-
dum curavit. cuius factum senatus neque probare

20potuit neque reseindere voluit, ne remissus in
patriam Bituitus helium renovaret. igitur eum
Albae custodiae causa relegavit. Denn diese Erzah-
lung erweckt den Eindruck, dass Fabius auch den
Krieg mit den Arvernern zu Ende ftihrte. Doch
wilrde sich dies leicht durch die naheliegende An-
nahme erklaren, dass Valerius aus Livius schopfte,

der die Schlachten in umgekehrter Folge eizanlte.

Die Gefangennahme erwahnen auch Eutrop und
in abweichender Art (ipse cum ad satisfaciendum

30 senatui Bomam profectus esset Albam custodien-

dus datus est) Liv. per. LXI. Nach Floras ward
er im heimischen Waffenschmuck im Triumph
aufgefuhrt. Decretum quoque est, ut Congonne-
tiacus filius eius comprehensus Bomam mittere-

tur Liv. a. a. O.

2) Bituitus (Bixoixog Appian., Bitocus Liv.),

fiyspimv KsXxwv (miles Callus Liv.), gab Mithri-

dates d. Gr. auf seine Bitten den Todesstoss,

Appian. Mithr. 111. Liv. per. CII. [Klebs.]

40 Bitukos s. Bituios.
Bitliritra (Bixovgyia Ptol. Ill 1, 48, Biturix;:

Tab. Peut.) , Station der Strasse von Florentia

nach Arretium, im oberen Arnothal, etwa in der

Nahe von Montevarchi. Genauere Lage nicht zu

ermitteln. [Hiilsen.]

Bitnrigae s. Avaricum und Bituriges.
Bituriges, grosses keltisches Volk in Aqui-

tanien, durch den Liger von den Aeduern und
Carnuten getrennt (Caes. b. g. VII 5. 11. VIII 4),

50 mit vielen Stadten , so dass an einem Tage 20
derselben in Brand gesteckt werden konnten (Caes.

b. g. VII 15). Sie wurden von Caesar unterworfen

(b. g. VIII 3; vgl. Flor. I 45. Dio XL 38. 34).

ihre Stadte Noviodunum und Avaricum erobert

(b. g. VII 12. 18. Oros. VI 11, 1). Einstmals
waren sie der herrschende Stamm unter den Celtae

(Liv. V 34). Man unterscheidet 1) Bituriges Cubi,

mit denen es Caesar hauptsachlich zu thun hatte,

ohne dass er ihnen diesen Beinamen giebt. Strab.

60 IV 190 Bixovgiyeg oi Kovfiot xaXovusvoi, 191 xoT;

Kovfioig Bixovqi^i (Nachbarvolker die Arverner,

Petrocorier, Lemovices, Cadurci). Plin. n. h. IV
109 Pictonibus iuncti Bituriges liberi, qui Cubi
appellantur. Ptol. II 7. 10 Bixovgiyeg oi Kovfioi

xai jxoX.ig Avagixor; inschriftlich z. B. Revue
epigr. II nr. 637 civis Biturix Culms. CIL VII
248 cives Biturix Cubus (weitere Zeugnisse bei

Holder Altkelt. Sprachschatz s. Bituriges Sp. 438).
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Dire Hauptstadt Avaricum (s. d.), das heutigeBour-
ges im Pays de Berry. Sie hatten Eisenwerke, ihr
Geschick in Metallarbeiten wird gertthmt (Strab.
IV 191. Caesar, b. g. VII 22. Plin. n. h. XXXIV
162. Rutil. Nam. I 35 Iff.). Von den Inschriften
verdient noch Erwahnung das Grabepigramm des
artis grammatices doctor morumque magister
Blaesianus Biturix, der wahrscheinlich ein B(i-
turix) G(ubus) war (Bull, epigr. 1882 p. 11.

heutige Bidaureta am Flusse Arga liegt nicht
Ostlich, wie B. bei Ptolemaios, sondern westlich
von Pompaelo. [Hfibner.]

Biturs, Station an der Strasse von Nisibis

also wohl in Meso-
[Weissbach.]

(s. d.) nach Thelser (s. d.

potamien, Tab. Peut.

Bityle s. Bethelia.
Bitylos, einheimische Namensform einer Stadt

in Lakonien an der Westseite der Tainaronhalb-
Esp^randieu Cite" des Lemovices p. 55 = 10 insel, welche als OtxvXog schon II. II 585 erwahnt
Buecheler Anth. epigr. nr. 481). — 2) Bitu-
riges Vivisci, an der Mundung der Garonne mit
der Hauptstadt Burdigala (s. d.). Strab. IV 190
ixfiaXXei d' 6 fxiv ragavvaq xgioi aoxauoTg avl-r)-

dsig slg x6 fisxagv Bixovgtywv xs xtov 'Otoxcov
(ioax&v die Hss.) smxaXovu&vwv xai Savxovwv,
auqpoxigojv FaXaxixmv tdv&v. aovov yog Sfj to
r&v Bixovglycov xovxcov k'Svog iv xoXg Axaoixavoig
AXXdqwXov idgvxai xai oi ovvxeXei avxoTg, l/st ds

wird, ebenso Schol. Eastath. z. St. Pherek. frg.

89 aus Strab. VIII 360. Pans. DZI 21, 7. 25, 10.

Steph. Byz. Hesych. Nach Pherek. Paus. Steph.
war sie von Oitylos, Sohn des Amphianax aus
Argos, gegrfindet. Strabon erwahnt zuerst die

Nebenform BalxvXog, Ptol. Ill 14, 48 (16, 22)
kennt sie als BlxvXa. Sie gehfirte damals zu den
Stadten der Eleutherolakonen (Paus. Ill 21, 7) und
besass nach Paus. Ill 25, 10 von Sehenswurdig-

iujiogiov BovgdiyaXa xxX. Ptol. II 7, 7 Buovgi- 20 keiten ein Heiligtum des Sarapis und ein Schnitz-
.JIJ- rtJ liv. i Hm^rnr -rrAIr-.^ 7V7-....^ D 1,11 J J A 11 "17" I - I? 3 4 n _ 1 j Iyf.g oi Ovijttoxoi , &v noXeig Noviofiayog BovgS,
yaXa. Plin. n. h. IV 108 bezeichnet sie eben-
falls als liberi (Bituriges liberi eognomine Vi-
visci). Vgl. Auson. Mos. 438 Vivisca ducens ab
origine gentem und die bei Ruggiero Dizio-
nario s. v. und Holder a. O. angefuhrten In-

schriften, z. B. Jullian Inscr. rom. de Bordeaux
nr. 1 Augusta sacrum et Oenio civitatis Bit(u-
rigum) Vivfiseorum). nr. 133 c(ivis) Biturix

bild des Apollon Karneios auf der Agora. Zuletzt
erscheint die Stadt als noXig fj BsixvXemv in einer

Widmung an Kaiser Gordianus III. (CIG 1323).
Den Namen, fiber welchen auch Grasberger
Gr. Ortsnaraen 97 zu vgl. , bewahrt noch jetzt

das Dorf Vitylo, in welchem sich auch einige an-

tike tiberreste vorflnden, C urtius Pel. II 283. 326.

Bur si an Geogr. II 152f. [OberhummerJ
Bitys (auch Bitos) hatte hennetische Schriften

V(i)b(iscus). nr. 222 nationis Bitur(igis) V(i)- 30 ubersetzt oder erklart (Iamblichos de mysteriis

293 Parthey), ferner ,1iber den durch die ganze
Welt, reichenden Namen Gottes' gehandelt (ebd.

267f.). Eine Schrift niva^, die angeblich Specu-

lationen fiber den Urmenschen enthielt, erwahnt
der Anfang des 4. Jhdts. n. Chr. lebende Alchemist
Zosimos (Berthelot et Ruelle Collection des

alchimistes, texte 230, 17; vgl. o. Bd. I S. 1347,
62ff.). Dadurch wird es unmoglich, in ihm den
Dyrrhachener Bithos (s. d. Nr. 2) des Plinius zu

rflmischen Heere Kriegsdienste leisteten, beweisen 40 sehen(Dieterich Jahrb. f. Philol. Suppl.XVI753),

Wenn Colum. Ill 2, 19 und Plin. XIV
27 von dem Weinbau der B. sprechen, so scheint
das mehr von den B. Vivisci als von den B. Cubi
zu gelten. Die sonstigen zahlreichen Erwahnungen
der B. beziehen sich meist auf die B. Cubi und
ihre Stadt, die spater Bituriges, Beturiges (Tab.
Peut.), Biturigae (Amm. XV 11, 11), Bituricae,
Bitorex und ahnlich hiess (die Zeugnisse voll-

standig bei Holder a. O.). Dass die B. im

die Inschriften. Es werden erwahnt die cohors I
(Aquitanorum) Biturigum (CIL III p. 852 und
Eph. epigr. V p. 652 aus den J. 74 u. 90 n. Chr.),

einer ihrer praefecti CIL II 4203; ein praefeetus
coh. II Biturigum in Mainz Brambach CD3h
1120. Ferner CIL in 2065 ein Virdomarus
Thartontis ffilius) domo Biturix missicius aloe
Claudiae novae (in Salona). Eph. epigr. V 988
ein Ti. Claudius Congonetiacus eq(ues) alae II
Thracum natione Biturix (in England) u. a. (s. 50
Holder a. 0., dazu ein Biturix auf der Bonner
Inschrift Korr.-Bl, d. Westd. Ztschr. XI 65). Der
Name B. bedeutet nach Z euss aut semper aut
mundi vel late dominantes i. e. potentes, nach
d'Arbois de Jubainville toujours rois. rois
perpetuus (s. Holder s. bitu . . ., bei demselben
die Zeugnisse fur die Ableitungen Bituricus, Bi-
turigiacus [Plin. n. h. XIV 27 wohl fehlerhaft],

Biturigicus, Bituricensis). Im allgeraeinen vgl.

man mfisste denn annehmen, dass die hermetisch-

gnostischen Schriften auf dessen Namen gefalscht

worden sind, was sich aber weder beweisen noch
widerlegen lasst. Ebenso ist die von Dieterich
a. a. O. versuchte Gleichsetzung mit dem Pitys (s.

d.) der Zauberbucher nicht zu beweisen. [Riess.]

Bitzimaias (Bix(tuaiag), Castell Illyriens, von
Iustinian I. hergestellt, Procop. aedif. IV 4 p. 282
Bonn. [Oberhummer.]

Biyiae (Bibiae), Gottinnen der Kreuzwege,
welche unter diesem Namen von den latinisierten

Keiten und Germanen verehrt wurden. Sie sind

nur durch Inschriften bekannt und erscheinen stets

in Verbindung mit den Triviae und Quadriviae

(s. d.). Dieses ist der Hauptname. Biviis (Bi-
vis, einmal Bibis) Triviis Quadriviis sind geweiht
die Inschriften Rhein. Jahrb. LXXXIII nr. 158.

159 (aus Avenches). 170 (Thil-Chatel im Gebiet
der Lingones, vgl. Lejay Inscr. de la COte-d'Or

Desjardins Table de Peut, 5; Geogr. de la60nr. 273, aus dem J. 226). 174 (aus Rottweil).
Gaule II 4l4ff. 426. Longnon Geogr. de la

Gaule au Vie sidcle 462ff. (die spiitere Civitas
Biturigum). Allmer Revue epigr. 1891 nr. 886
p. 135ff. O. Hirschfeld S.-Ber. Akad Berlin
1896, 452ff. [Ihm.]

Bituris (Bixovgig) , Stadt der Vasconen in

Hispania Tarraconensis (Ptol. II 6, 66; beim Geogr.
Rav. 312, 3 Beturri). Die Lage ist unsicher; das

178 (Cannstatt, aus dem J. 221, vgl. Rhein. Jahrb.

LXXXII 191). 185 (Mainz). 189 (Mainbischofs-

heim), und wahrscheinlich auch nr. 333 (Qual-

burg, Brambach CIRh 166). Also das Haupt-
kultusgebiet ist Germania superior. Naheres fiber

diese Gottinnen und ihre Beziehungen zum Ma-
tronenkult Rhein. Jahrb. LXXXIII 87ff. Vgl.
Bibienses vicani. (Thm.]
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Bivium. 1) Station in Liburnien (Itin. Ant.

p. 273. 274). Hier teilte sich die aus dem Stiden,

von Hadra kommende Strasse und fiihrte einer-

seits an die Kiiste nach Senia-Zengg, anderer-

seits iiber das Kapelagebirge (Albii montes) nach
Siscia-Siszek (Mommsen CIL III p. 384). Lage
unbekannt; Kiepert setzt es Formae orbis antiqui

XVII bei Lesc'e (siidOstlich von Otocac-Arnpium)
an, wahrend es W. Tomaschek Mitteilungen
der geogr. Gesellschaft in Wien 1880, 502 welter
nOrdlich nach Munjava verlegen mOchte.

[Patsch.]

2) S. Bibienses vicani.

ad Bivium, in Latium, am Treffpunkt der

Via latina und Labicana (Tab. Pent.), in dor Nahe
dea heutigen Valmontone. Vgl. Mommsen CIL
X p. 695f. [Hiilsen.]

Bix (Big), Name der Sphinx (s. d.), Hesych.
B'mag = Ztpiyyag , nach Pearson makedouisch
fur boiotisch tftff,

[Tumpel.]

Biyres(jB«5p»7?), vierzehnter agyptischer Konig
nach Eratosth. bei Synkell. p. 101 D = FHG II

545. Lepsius KOnigsbuch, Quellentafel 6.

[Sethe.]

Biyt (Btvx Tiolii Isidor. Char. 19), die erste

Stadt in Arachosia von Westen her, d. i. das

heutige Bost oder Bust am Hilmend; demnach
richtiger Bvax zu schreiben. Die Schreibweise

Br\avr\ ergiebt sich aus Plin. VI 92 : amnis Ery- '

mandus praefluens Parabesten Arachosiorum;
im griechischen Original stand jtagaggeoiv naga
BrjaTrjv; vgl. C. Miiller z. d. Stelle. Wilson
Ariana 158, zieht wohl mit Unrecht auch die

Station Bestia (s. d. Nr. 1) der Tab. Peut. herbei.

[Tomaschek.]

Bizana, Ort, wo Iustinianus dem Martyrer
Georgios einen Tempel stiftete, Procop. de aedif.

Ill 4 p. 254 ; seit Basileios II. (1018) griechischer

Bischofsitz unter dem Metropoliten von Trapezus, -

Not. episc. Es ist der in einer Klause des oberen
Euphrat zwei Tagereisen ostrich von Arzingan
gelegene Vorort des annenischen gavar Derdzan
(s. Derxene), welcher noch jetzt Vidzan oder
V'dzan heisst. [Tomaschek.]

Bizantia beim Geogr. Rav. IV 26 p. 230
(Busuntius IV 27 p. 241) — Vesontio. [Dim.]

Bizone (BtCcovij), ein Stadtchen am thraki-

schen Ufer des Pontos Euxeinos, zwischen Diony-
sopolis und dem Vorgebirge Tirizis oder Tirissa

!

gelegen (Anonym, peripl. Ponti Eux. p. 195 ed.

Hoffmann.^ Tab. Peut. Geogr. Rav. p. 181. 370),
von Jirecek mit dem heutigen Kavarna identi-

flciert. Nach Skymnos 760 stritt man schon im
Altertum dariiber, ob dieser Ort eine Ansiedlung
der Barbaren oder aber eine Colonie des benach-
barten Mesembria sei ; sicher" ist nur, dass er nie

eine grOssere Bedeutung gewann und schon vor
Christi Geburt durch ein Erdbeben zerstCrt (Strab.

VH 319. Mela II 22. Plin. n. h. IV 44; daher <

in dem dem Arrian zugeschriebenen Periplns Ponti
Eux. zwgov egrjfiov) ffir uns aus der Geschichte
verschwindet. Zuletzt findet sich B. auf der Tab.
Peut. als Station auf der Kustenstrasse. In einem
bei Probus erhaltenen Fragment des Sallust (hist,

frg. IV 19 Maur.) ist offenbar der Name B. er-

halten (cod. hat: Vixxo; aus der Form Bizone
konnte ja leicht ein lateinischer Nominativ Bixo,

-onis gemacht werden) und Mau renbrecher
hat gewiss Recht, dass in der Erzahlung des Kriegs-

zuges des M. Lucullus gegen die Moeser Sallust

diesen Ort erwahnte; da aber nur der Name des-

selben erhalten ist, wissen wir leider nicht, was
von ihm berichtet wurde. Jirecek Areh.-epigr.

Mitt. X 187. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien
CXXXI 60. [Brandis.j

Bizye (Bi£vrj), thrakische Binnenstadt im Ge-
) biet der Astai (s. d.) , Strab. VII 331 frg. 48.

Ptol. IE 11, 7. Steph. Byz. Sie gait als Wohn-
sitz des Tereus und sollte deshalb von den Schwal-
ben gemieden sein, Plin. n. h. IV 47. X 70. Solin.

X 18. Das letzte thrakische Herrschergeschlecht

(aus dem Stamm der Odrysen) hatte dort seine-

Residenz, Strab. Plin. a. a. 0. Inschr. beiRangab£
Ant, Hell. 2236. Mommsen Eph. ep. II p. 251;
R. G. V 190f. Dumont Arch. miss, scient. Ill 3
S. 143. Auf Inschriften des 2. (?) Jhdts. v. Chr.

1 heisst sie Ulpfija Bixe und lulfiaj Bi%e Eph.
ep.IV895, 20. 25. 31. Kalopathakes De Thra-
cia31; die Munzen, autonom und kaiserlich (von

Hadrian bis Philippus), tragen die Legende BI-
ZYHNQN, verschiedene Gottertypen und BehCr-
dennamen, Head HN 244. Catal. Taur. Chers. etc.

88fF. 232. Beschr. d. ant. Miinz. I 139ff. In by-

zantinischer Zeit zur thrakischen Provinz ,Europal

geh6rig (Hier. 632. Const. Porph. them. II 47
Bonn.) , war sie der Sitz eines unmittelbar dem
Patriarchat zu Constantinopel unterstellten Erz-
bischofs, Not. ep. I 44. II 84. IV 45. VI 48. VII
44. Vin 48. X 98. XI 122. Nil. Dox. 340. Basil.

44 und Nov. Tact. 1166 Gelz. Auch bei spateren

Historikern wird sie noch mehrfach genannt, so

Zonar. XV 23 gelegentlich der EmpOrung des
Thomas (824 n. Chr.), Georg. Akrop. 13 u. s. w.
S. Wesseling zu Hier. Kalopathakes a. a. O.
Tomaschek Die alt. Thrak. II 2, 60. Jetzt Viza.

[Oberhummer.]

Blabe (BWft), nach Dion. Byz. 102; Schol.

71 Wescher ein Inselchen an der asiatischen Kiiste

des Bosporos zwischen Lembos und Potamonion,
von den Chalkedoniern so genannt, weil dort die

Fische durch den weissen Schimmer von Klippen
an das jenseitige Ufer getrieben wurden. Es ist

offenbar dieselbe Stelle, von welcher Strab. Vn
320. Plin. n. h. IX 50. Tac. ann. XII 63 berich-

ten, ohne dass von einer Jnsel' die Rede ware,

die sich auch thatsachlich dort, beim heutigen

Kanliidsche und Anadoli Hissar, nicht vprflndet.

S. Gillius und Mtiller zu Dion, in Geogr. {jr.

min. II 87f. FHG V 189. Hammer Constanti-

nopolis II 298f. [Oberhummer.]
BXdfSijg Sixtj ist eine ganz allgemeine Klage

wegen Beschadigung am VermOgen, vorausgcsetzt,

dass die Beschadigung nicht unter eine andere
bestimmte, durch ein besonderes Gesetz betroffene

Klasse verletzender Handlungen fiel. Man kann
daher bei den attischen Rednern nicht jedesmal
eine 8ixr\ voraussetzen , wenn das Wort fl/.d-

xtav gebraucht wird. Die Klage konnte angestellt

werden : 1) wenn man wissentlich durch eine wider -

rechtliche Handlung einem andern Schaden zu-

fiigte. So stellt Kallippos gegen Pasion diese

Klage an, weil dieser das von Lykon bei ihm
niedergelegte Geld gegen die Verabredung an Ke-
phisiades, nicht aber an ihn (den Klager) ausge-

zahlt hatte (Demosth. LII 14). Urn sich fur rflck-
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standige Zinsen bezahlt zu machen, lasst Niko-
bulos durch seinen Sclaven dem Sclaven des Pan-
-tainetos das Geld wegnehmen, das derselbe als

Pachtzins eines Bergwerkes wegtragt, und wird
von Pantainetos deshalb durch die 8. /?. belangt,

weil dieser wegen nicht geleisteter Zahlung in

die Lage eines Staatsschuldners versetzt wurde
{syyt>aq>ijvai xo 8itxXovv xco drj/iooio) , Demosth.
XXXVII 4. 22). Die Brothokerin 'stellt gegen
Philokleon eine 8. /?. xwv q>0Qxlcov an (Aristoph.

Wesp. 1448), weil der Beklagte sich weigert, ihr

•den Schaden zu ersetzen, welchen er ihr dadurch
zufiigte, dass er ihr in der Trunkenheit die Brot-

kOrbe umstiess. Meidias halt es fur billig, dass
Demosthenes die <5. /?. gegen ihn erhob (XXI 25
tw fisv [fiaxlcov xal xwv zqvowv azstpdvmv zijs

Sicufi&OQas xal xfjs itsqi xbv zogov naarjg snrfQEiag).

Der von Apaturios misshandelte Parmenon kann
in Handelsgeschaften wegen Krankheit nicht zur
rechten Zeit nach Sicilien abgehen und erhebt
daher die d. §. gegen Apaturios (Demosth. XXXni
13). Auch die Klage gegen Spudias (Demosth.
XLI) wegen Erbteilungsstreitigkeiten lautete wahr-
scheinlich pXd(}r)g. Ferner konnte die Klage gegen
•den erhoben werden, welcher Vieh, Sclaven oder
andere Sachen einer fremden Person beschadigte,
fremde BienenvOlker einflng, die Acker jemandes
dadurch verletzte, dass er sein Vieh darauf trieb,

zu nan an die Grenze der Acker eines anderen
Baume anpflanzte (Plat. leg. VIII 843b), Brunnen,
Grabmaler, Graben, Mauern anlegte oder Bienen-
stocke aufstellte (Dig. X 1, 13. Petitus leg. att.

p. 480—483). Dahin gehOrt die Rede des De-
mosthenes gegen Kallikles (LV). Kallikles hat
die Klage erhoben, dass sein Nachbar durch eine

Mauer das Wasser abzufliessen verhindere, welches
sich nun auf seine Grundstiicke ergiesse und sie

beschadige. Bei Processen selbst konnte man die
S.

ft. anwenden, wie z. B. gegen denjenigen, wel-
cher ein Zeugnis abzulegen vcrsprochen hatte und
es nicht that; wenn man von jemandem anssagte,
er sei Zeuge fur eine bestimmte Sache, fur welche
er es nicht war, weil man ihn dadurch einer bixr)

yjsv&ofiaiQTVQicbv aussetzte (Demosth. XXIX 15f.).

2) Konnte die <5. fi. angestellt werden, wenn man
eine notwendige Handlung unterlassen oder eine

Handlung begangen hatte, die vielleicht an sich

nicht widerrechtlich war, und dadurch einem
andern Schaden zugefiigt hatte. So beschwert
sich in der Rede des Demosthenes gegen Boiotos
der Sprecher der Rede, Mantitheos, dariiber, dass
Boiotos den ihm vom Vater beigelegten Namen
abgelegt habe und sich Mantitheos nenne, wodurch
ihm wegen der Gleichnamigkeit Schaden erwachse
(XXXIX 5). Nausimachos und Xenopeithes er-

heben wegen Forderungen, die sie noch an ihren
verstorbenen Vormund Aristaichmos haben. gegen
die SOhne desselben die 8. /S. (Demosth. XXXVIII).
Deinarchos, welcher als Greis aus Chalkis zuruck-
kehrend in das Hans des Proxenos, den er fiir(

seinen Frennd Melt, eine bedeutende Geldsumme
brachte und dort derselben beraubt wurde, be-
langt den Proxenos durch dieselbe 8. /?., weil er,

selbst alt, nicht nach dem Diebe habe nachsuchen
kOnnen, Proxenos aber bei dem Nachforschen nach
dem Gelde nicht sorgfaltig verfahren sei (Dionys.
Hal. de Dinarch. 3). 3) Konnte diese Klage *er-

iK'ben werden gegen den Herrn des Sclaven oder

Tiers, das jemandem Schaden zugefiigt hatte.

Vgl. die dem Deinarchos zugeschriebene owtjyoQia

llagfisvovxt {meg avSgaiioSov, ftt.af}r]g, Hypereid.
in Athenog. X 15 und Plat. leg. XI 936 c, wo
wohl attische Gebrauche beriicksichtigt sind. Da-
zu kommt das Gesetz Solons {fiXafSrjg xexQaxoSoov

vopog), welches befahl, einen Hund. der jemanden
ebissen hatte, dem Gebissenen zuiiberliefern (Plut.

ol. 24, vgl. Xen. hell. II 4, 41), und die dem
• Lysias von Harpokration (s. xctQxivog) beigelegte

Rede jxsqi xov xvvog; Lys. X 19 aber gehOrt nicht
hierher. Die Klage ist bald schatzbar, bald nicht.

Letzteres ist der Fall, wenn die Handlung, durch
welche jemand beschadigt wird, vom Gesetz ver-

boten und mit einer bestimmten Strafe belegt ist,

mag daraus ein Schaden fur jemand erwachsen
oder nicht; vgl. Bekker Anecd. I 251, 31. Ob
freilich hierher die tausend Drachmen in der
Rede gegen Kallikles (Demosth. LV) gehOren, ist

tmindestens zweifelhaft (vgl. Thalheim Progr.

Schneidenrahl 1892, 5f.). Dagegen ist die Klage
schatzbar, wenn jemandem Schaden durch eine

Handlung zugefiigt wird, fiir die eine Strafe ge.-

setzlich nicht festgesetzt war (Bekk. Anecd. I

350, 16). Es war in diesem Falle gesetzlich, dass,

wenn jemand absichtlich verletzte, er den Schaden
doppelt ersetzen musste, wenn aber ohne Absicht,

nur einfach (Demosth. XXI 43. Dein. I 60; vgl.

Plat. leg. VIII 846 a. IX 861 e). Dass bei Ver-

iletzungen durch ein Tier dem Herrn desselben

die MOglichkeit gegeben war, entweder das ver-

letzende Tier auszuliefern oder den Schaden zu er-

setzen, diirfen wir aus Lysias (bei Harpokr. s. xaq-
y.ivog) und aus Plat. leg. XI 936 e schliessen. Ahn-
lich war es bei Sclaven (Plat. a. a. O.). Die Be-
horde, bei welcher die 8. /?. angebracht wurde,
wechselte nach dem Gegenstande, wegen dessen

geklagt wurde. Die Verletzungen auf dem Markte,
wie sie der Brothokerin zugefiigt wurden, gehoren

vor die Agoranomen (Aristophan. a. a. O.), die

Klagen wegen fehlerhaften Bauens vor die Asty-

nomen. Grosshandel- und Bergbauklagen wurden
bei den Thesmotheten angebracht

;
Klagen wegen

Verletzungen in Erbschaftssachen bei dem Archon;
vgl. Heffter Gerichtsverf. 117. Meier-Lipsius
Att. Proc. 223. 650. Platner Proc. u. Klagen
II 369ff. Uber die Beschadigung durch Sclaven
und Tiere enthalten auch die Gesetze von Gortyna
Bestimmungen, die leider liickenhaft und dunkel
sind (VII 10. Mon. ant. dei Lincei EI nr. 152
VH u. I). [Thalheim.]

Blabia, in der Notitia dign. occ. XXXVII
(dux tractus Armoricani), 4 (Blabia), 15: prae-

feetus militum Carromnsium, Blabia. Fraglich

ob verschieden von Blavia (s. d.). Valois und
d'Anville (Notice 164f.) sehen in B. den alten

Hafen von Blavet, an der Miindung des gleich-

namigen Flusses, am westlichen Ende von Gallia

Lugudunensis; ebenso Desjardins Geogr. de la

Gaule I 305 (pi. XI). [Ihm.]

Blaboriciacum, Ort in Noricum an der Strasse

Ovilava-Vindobona auf der Tab. Pent., wohl nur
verschrieben statt Lauriacum (Itin. Ant.), welches
sonst auf der Tabula ganz fehlen wurde (heut

Lorch bei Enns). CIL III p. 687. [Ihm.]

Blachernai (B?Mxegvai), bezeichneteurspriing-

lich eine Ortlichkeit, spater eine Vorstadt (daher
BlayngvLxi]f CIG IV 9366) ausserhalb der Mauern
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von Byzanz am goldenen Horn, Dion. Byz. 23
Wesch. Agath. V 14. Genes, p. 39. Georg. Kedr.
II 80. Mket. Akom. 415. 428. Nikeph. Kail.

XV 24. Jo. Skyl. 644. Der Name wurde von
den Alten auf einen einheimischen Fursten zu-

ruckgefuhrt (Dion. a. a. 0. Genes, p. 85), wilh-

rend man nach Gillius Bosp. II 2 (Geogr. gr.

min. II 26) zu seiner Zeit an die Ableitung
von einem (nicht nachweisbaren) Wort fSXaxdg
— regio palustris dachte. Bher ware vielleicht

Pqclxos hieher zu Ziehen, wenn dieser Name nicht

uberhaupt thrakisch ist. Andere Ableitungen s.

bei Banduri Imp. orient. Ill 40. 660. Kaiserin
Pulcheria erbante dort urn 450 die nachmals so

bertihmte Marienkirche, Theoph. 105 de Boor. Zon.
XIII 24. Nikeph. Kali. XIV 2. 49. XV 24. Georg.
Kedr. I 604. Mich. Glyk. 484, deren avayvwatai
zum 477 Candid, bei Phot. 79 (FHG IV 136.

Hist. gr. min. I 244) erwahnt. Unter Iustinus I.

(518—27) einem durchgreifenden Neubau unter-

zogen und prachtig ausgestattet (Procop. aedif.

I 3. 6) wurde dieselbe von Iustinus II. (565—78)
durch ein Querschiff vervollstandigt, Anth. Pal.

I 2. Theoph. 244. Zon. XIV 10. Georg. Kedr.
I 684. Im J. 1069 abgebrannt (Zon. XVIII 12),

wurde sie durch Andronikos II. (1282—1328) wieder-
hergestellt (Nik. Kali, prooem. 17) und gait nach
wie vor als eines der prachtigsten und gnaden-
reichsten Gotteshauser der griechischen Christen-

heit, s. z. B. Anth. I 120f. Theoph. 236 u. 6. Io.

Antioch. 21 8f. (FHG V 38). Nik. Patr. 18. 22.

47 de Boor. Ann. Komn. II 5f. XIII 1. Dukas
10. Leo Diak. VIII 1. Genes. 13. 85. Nik. Greg.
V 2. VI 2. VI 2. XV 8. 11. Nik. Kali. XVIII
38. Kantakuz. IV 4. 38. Const. Porph. caerim. I

11. II 12, dazuEeiske. Georg. Kod.de off. 15, dazu
Gretzer 272. 341. 344f. 368. Ducange Const.

Christ. IV 2,6. Banduri 660f. Gillius (Const.

IV 5) fand (um 1550) die Kirche bereits voll-

standig zerstOrt. J. v. Hammer Constantinopolis

I 452—455. Gr osven or Constantinople I 315ff.

Paspatis Bv£. MeX. 92. 194. 390. Tiber eine

Kirche des heiligen Kosmas und Damianos bei

den B. vgl. Chron. Pasch. 397 Due. Kaum
minder beruhmt als die Kirche war der dortige

Kaiserpalast , welcher nach Suid. s. 'Avaozdoiog

zur Zeit dieses Kaisers (491 — 518), der den
nacn ihm benannten grossen Speisesaal (zgixki-

vov) erbaute, schon bestanden haben muss. Als
naXdziov BXayigvai wird derselbe erwahnt von
Theoph. 874 und Nikeph. Patr. 42 de Boor zum
J. 704, dann (als jiaatX.ua, dvdxrooa u. s. w.) bei

Ann. Komn. II 5f. VI 3. XII 7. Georg. Pach. in

Mich. Pal. II 31. V 30. Io. Skyl. 647. Nik. Greg.
TV 2. Niket. Akom. 351 u. 8. Kantakuz. I 56. IV
23. Georg. Kod. de off. 5 u. a., welche gleich Ben-
jamin v«n Tudela (fibers, v. Martinet 9) und den
abendlandischen Geschichtschreibern der Kreuz-
ziige die Herrlichkeit des Gebaudes riihmen, die

es hauptsachlich dem Kaiser Manuel I. Komnenos
(1143— 80) verdankte. Unter den frankischen

Herrschern vernachlassigt, wurde der Palast durch
Michael VIII. Palaeologos (1261—82) wieder in

stand gesetzt. Ducange II 5, 7. v.Hammerl
204ff. GrosvenorI308tf. Paspatis 83— 99. 192.

Der Schutz der Kirche und des Palastes erfor-

derte die Einbeziehung beider in die Stadtmauer,
welche durch Erbauung des novdzti%og unter Hera-

kleios im J. 625 (627) erfolgte, Chrori. Pasch.
396 Due. Theoph. 371. 386. 503. Nikeph. Patr.
18. 40. 42 de Boor. Ann. Komn. II 6. XII
7. Kantakuz. Ill 100. Auch diese Befestigung,

spater KaaziXXiov genannt, wurde durch Manuel I.

verstarkt, Niket. Akom. 500. 719. Ducange-
a. a. O. u. 1 11. Mordtmann Esq. top. 19. 56. 59.

In diesem Teile der erweiterten Stadtmauer be-

fand sich auch ein nach den B. benanntes Thoiv
Theoph. 386. 469. Nikeph. Patr. 51 deBoor. Nikeph.
Greg. XV 8. Georg. Kedr. 1729. DucangeI15,3.
Mordtmann 52. 57. 59. Paspatis 67. Ebensc-

hiessen nach den B. Offentliche Bader, welche durch
Tiberius II. (578—602) und Maurikios (578—602)
im sog. Kagiavos efijlokos erbaut und durch Ba-
sileios II. (976—1025) erneuert waren (Theoph.
251. 261. Zon. XIV 11. Ducange I 27, 21.

Banduri 40. 661f. Reiske zu Const. Porph.
caerim. II 12), sowie eine Brucke, Tzetz. chil. I

839f. Ducange IV 14; vgl. noch G. Schlum-
berger Les lies des princes, le palais et lMglise

des B. (Paris 1884). [Oberhummer.]
Blados s. Blaudos.
Blaene (BXatjvri), fruchtbarer District in Pa-

phlagonien, am Fusse des Olgassys, Strab. XII 5 62.

Tomaschek (S.-Ber. Akad. Wien 1891 vm 77)
bringt den Namen zusammen mit dem moderncn
Namen Iflani am obcren Parthenios. [Ruge.]

Blaesus. 1) Cognomen in der Gens Iunia,

Pedia und Sempronia.

2) Blaesus oder Blesus heisst CIL III 6407
ein legatus pro praetore in der Kaiserzeit, von
dem uns die Inschrift weder Zeit noch Amtsbe-
zirk angiebt.

3) Ein B. hatte den Scribae ein Vermachtnis
(Blaesianum v. 14) ad natalieium diem eolen-

dum (v. 12) gemacht, das nach seinem Tode aus-

gezahlt wird. Martial (VIII 38) stattet in seiner

Weise dem Vollstreeker Atedius Melior, dem
Freunde des B. (s. auch Stat. silv. II 1, 191ff.)

den Dank dafiir ab. Die Identification dieses B.

mit Velleius Blaesus oder mit P. Sallustius Blaesus

regt an Asbach (Bonn. Jahrb. LXXIX 1885,

122, z. J. 89). [Henze.]

4) Blaisos von Capreae. Steph. Byz. p. 357, 1 M.
KaJiQirj rijaog 'IzaXlag ''ExaxoXog Evqcojijj — iv-

zev&zv fjv BXaioog , onovSoyeXolwv Tiotrjzrjg Ka-
jigedzT/g. Daraus schloss Volker Rhinthonis frg.

p. 31 anscheinend mit Recht, dass B. Saturae

Menippeae gedichtet habe, nicht Komoedien. Bei
Lydus de mag. I 41 wird er mit Rhinton und
Skiras und .anderen Pythagoreern' zusammenge-
stellt, von denen Skiras bei AtheD. IX 402 b eh
zfj; 'IzaUHfjg xaXovfisvtjg xco/ucpdiag xoitjzrjg ge-

nannt wird. Die paar Bruchstikke (Athen. Ill

111c. XI 487 c. Hesych. s. poxxcovwoig
, fioXyqi,

tpvXazog) lehren gar nichts ; das einzige, das aus

mehr als einem Worte besteht, lasst sich nur durch
eine allerdings einfache Conjectur in metrische

Form bringen : &iia fta&a/JSag
j

htt^es (ixfycov

Meineke) d/iiv z<b yXvxvrdzco. [Kaibel.]

5) Romischer Jurist, wird einmal bei Labeo
angefuhrt und erwahnt seinerseits den C. Trebatius

Testa, Labeos Lehrer. Dig. XXXHI 2, 3 (Labeo-

1. IE Post.) : Blaesus ait Trebatium respondisse.

Er war also Zeitgenosse und vielleicht Mitschuler

Labeos (vgl. o. Bd. I S. 2549. 46). Zimmern
Gesch. d. R. Privatr. I 303, 17. Teuffel R.-E.
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12 2395f. Karlowa R. R.-G. I 686. Kriiger
Quell, u. Litt. d. R. R. 69. Lenel Paling. I 75.

[JOrs.]

Blaiandros' (BXaiavdgog var. BXeav&Qog) Ptol.

geogr. V 2, 25, Stadt in Phrygien, s. Blaundos.
Vgl. Ramsay As. M. 72. [Bilrchner.]

Blakia (BXaxia, BXaxela), Ort bei Kyme in

der Aiolis, Aristot. im Etym. M. 199, 9. Suid.

Apostol. V 99 Schol. * [Biirchner.]

Blanda. 1) Stadt der Laeetaner in Hispania

Tarraconensis {Blonde Mela II 90, Blandae Plin.

Ill 22, BXdvda Ptol. II 6, 18). Der Name kann
romischen Ursprungs sein; jetzt Blanes.

[Hflbner.]

2) Vollstandig Blanda Mia (CIL X 125),

Colonie in Lucanien, sudOstlich von Buxentum in

der Nahe der Kuste, Mela II 69. Plin n. h. Ill

72 (der sie irrig schon zum Bruttierlande rechnet).

Ptol. Ill 1, 70. Tab. Peut.; Blandas Geogr. Rav. IV
32 p. 264. V 2 p. 332. Im hannibalischen Kriege

wurde B. 214 von den Bomern cingenommen
(Liv. XXIV 20, 5) ; es bestand als Stadt noch im
spaten Altertum, wo es zum Sprengel des Bischofs

von Acropolis (Agropoli bei Paestum) gehorte (Gre-

gor. Magn. ep. II 43). Die Itinerarien zeigen,

dass es in der Nahe des heutigen Maratea ge-

legen haben muss; Reste will M. La cava (in

d. Ztschr. Arte e Storia, Florenz 1892, 34ff.) auf

dem Hugel von Palecastro bei Tortona gefunden

haben. Vgl. Mommsen CIL X p. 50. [Hulsen.]

Blandeno (?), Ortsname bei Cic. ep. ad Quin-

tum fr. II 15, 1:- A. d. IIII non. Iun., quo die

Roniam veni, aeeepi tuas litteras datas Placen-

tia; deincle alteras postridie, datas Blandenone
cum Caesaris litteris. Wenn der Name nicht

corrupt ist, durfte er in die Pogegend geboren

(unmoglich die von Orelli u. a. acceptierte Con-

jectur des Sigonius datas Laude nonis).

[Hulsen.]

Bland! (Itin. Ant. 176, 5), Station zwischen

Sebastia (Sivas) und Melitene (Malatia) in Kap-
padokien. [Ruge.]

Blandiana (Tab. Peut. Geogr. Rav. 189, 2),

Station der Marosstrasse zwischen Germisara und
Apulum (Centraldakien) ; ihre Lage wurde von

G. Te"glas beim Dorfe Kama am rechten Ufer

der Maros, wo sich bedeutende romische Uber-

reste vorfinden, ermittelt. CIL IH p. 225. Arch.-

epigr. Mitteilungen XIII 199f. J. Jung Fasten

der Provinz Dacien 30. 147. [Patsch.]

Blandona (It. Ant. p. 272; BXavwva bei Ptol.

II 16, 10), Station der Strasse Iader-Scardona

in Dalmatien; eine vorrOmische Ansiedlung, vgl.

Narona, Flanona, Albona u. s. w. Jetzt wahr-
scheinlich Vrana an der Nordostecke des gleich-

namigen Sees, wo CIL III 2856 (vgl. p. 1630).

9949. 9951 (vgl. p. 2167). 9954 gefunden wurden.
Kiepert CIL III tab. Ill und Formae orbis

antiqui XVTI. [Patsch.]

Blandus. 1) S. Rubellius.

2) Rhetor, rOmischer Ritter, der erste frei-

geborene Romer, der Rhetorik zu Rom lehrte (Sen.

contr. II praef. 5), Zeitgenosse des Pompeius Silo

(contr. I 7, 13), Porcius Latro (contr. I 7, 10. II

5, 14), Buteo (contr. II 5, 15), Passienus (contr.

II 5, 17). Da von den drei letztgenannten Decla-

matoren, die zu einer divisio des B. Stellung

nehmen, der eine, Passienus, i. J. 9 v. Chr. ge-

storben ist, so hat sich B. mit der fraglichen

Controverse vor diesem Jahre, wahrscheinlich viel

fruher (vgl. Buteo) beschaftigt. In die nam-
liche Zeit weist uns die Notiz bei Sen. contr.

II praef. 5, dass Papirius Fabianus die Schule

des B. besucht hat. Fabianus muss, wenn Sene-

cas Geburt spatestens 54 v. Chr. angesetzt wird,

nach derselben Stelle um 35 v. Chr. geboren sein;

admodum adulescens genoss er grossen Ruf als

lODeclamator (a. O. 1), also etwa um 15; bald

wandte er sich der Philosophie zu (a. O. 2) und,

cum iam transfugisset , studuit apud Blandum
(a. O. 5). Wie lange vorher, wie lange nachher
B. declamiert hat, lasst sich aus Seneca nicht

ermitteln. Die Bemerkung contr. X 4, 20, dass

B. eine Sentenz des Asianers Adaios nachgeahmt
hat, beweist fur eine genauere chronologische

Fixierung nichts. Chronologisch unanstOssig ist die

von Nipper dey,H. Muller, Teuffel- Schwabe
20 R. L.-G.s 638 u. a. gebilligte Vermutung Bor-

ghesis Opusc. IV 486 zu Tac. ann. VI 27;
danach gehorte unser B. der gens Rubellia an,

war in Tibur geboren und Grossvater des 33 n. Chr.

durch Heirat mit der Iulia, der Tochter des Dru-

sus
,
Schwiegerenkel des Tiberius gewordenen (C.)

Rubellius B. (Tac. ann. VI 45; uber die Familie

Nipperdey zu ann. VI 27). Im J. 33 plerique

meminerant des Grossvaters B., der demnach da-

mals schon lange tot war. Ob unser B. auch

30 identisch ist mit dem Geschichtschreiber Rubellius

Blandus, dessen Servius Georg. I 103 gedenkt,

ist fraglich (Teuffel-Schwabe a. O.); s. unter

Rubellius. Daraus, dass Fabianus sich spater

in seiner Ausdrucksweise von dem Einflusse seines

fruheren Lehrers, des Asianers Arellius Fuscus,

loszumachen bemuhte (Sen. contr. II praef. 1) und
bei B. langer studierte als bei Arellius (a. O. 5),

und zwar zu einer Zeit, wo er der Declamation

bereits den Rucken gekehrt hat und die Bered-

40 samkeit nicht als Selbstzweck, sondern nur als

Mittel zum Zwecke, zum Disputieren, ubte, lasst

sich schliessen, dass in der Schule des B. eine

gesundere Manier und mehr Geist herrschte als in

der des Arellius. Diese Annahme wird in gewissem

Grade durch die Proben bei Seneca bestatigt,

wenn auch der Einfluss der damals vorherrschen-

den asianischen Geschmacksrichtung in der hau-

figen Anwendung von Antithesen (oft noch in

Verbindung rait Parisosen und Homoioteleuta),

50 von Anaphern und besonders Exclamationen un-

verkennbar ist. Manche Sentenzen des B. wurden
allgemein gefeiert (contr. VII 5, 14), in andern

verfallt er ins Gesuchte, ja Kindische, weswegen
er von Latro verlacht wird (contr. I 7, 10). Be-

sonders erwahnt wird, dass er eine Sentenz des

Pompeius Silo in ironiam vertit (contr. I 7, 13)

und sich der Figur der simulatio zu einem color

bediente (contr. II 6, 6). In Divisionen und De-

scriptionen scheint eine besondere Starke des B.

60 gelegen zu haben. Erhalten sind uns durch Seneca

zahlreiche, meist kurzere Proben seiner Schul-

beredsamkeit, s. die Indices bei Kiessling 533

(wo statt suas. 1, 8 zu lesen ist 2, 8, statt contr.

VII 5, 13 contr. VII 5, 14) und Mailer 619;

verhiiltnismassig die umfangreichsten suas. 2, 8;

contr. I 8, 10. II 5, 13. VII 1, 6. In contr. I

7, 11 vermutet Gertz den Ausfall des Namens
Blandus, Haase den des Latro. [Brzoska.]
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Blanii s. Eblanioi.
Blaniobriga, Stadt keltischen Ursprungs von

unbekannter Lage im hispanischen Callaecien, nur
durch eine Inschrift bekannt, auf der ein Blanio-
br[igensis] genamit wird (CIL II 2902).

[Hiibner.]

Blanirns, Freier der Helena, Hyg. fab. 81.

Der Name ist sicher verderbt. [Escher.]

Blanona [BXav&va Ptol. II 16, 10) s. Blan-
d o n a.

Blariacum, Ort in Gallia Belgica an der
Strasse von Noviomagus (Nymwegen) nach Atuaea
(Tongern), Tab. Peut. Heute Bleerick bei Venloo
an der Maas. Desjardins Table de Peut. 12;
Geogr. de la Gaule II 457. [Ihm.]

Blasco(n), eine zu Gallia Narbon. geherige
Insel. Strab. IV 181 xr)v BXdaxcora vfjoov. Plin.

n. h. Ill 79 Galliae autem ora in Rkodani ostio

Metina, mox quae Blasoorum (Var. braseorum,
blasccmus) vocalur et tres Stoechades. Ptol. II20Blaundos

lichen Britannien, letzter Ort der von Luguvallium
aus nach Norden fuhrenden Strasse (Itin. Ant.
467, 1); jetzt Birrens bei Middleby, wo die Eeste
des romischen Castells deutlich erkennbar sind

und eine ziemliche Anzahl rOmischer Inschriften

beweisen, dass hier Teile der eohors U Tungrorum
und der eoh. I Nervana Germanorum lagen. Vgl.

CIL VII p. 186f. [Hiibner.]

Blaudos (BXavSos Strab. XII 567; BXdSog
lOHierocl. 662, 15), Stadt in der Landschaft Abret-

tene Mysiens, in der byzantinischen ijiagxta 'EX-

Irjoxovxov; zum Namen vgl. Ramsay As. M. 334.

Im J. 1841 von Kiepert, spater von Le Bas
Rev. Phil. 1845 mit Balat (-aus dem alten Namen)
an einem Zufliisschen des Rhyndakos, 680m hooh,

sw. vom Kepe"s dagh 28° 88' G., 39° 32' n. Br.,

identiflciert. Bedeutende Beste des Altertums.
Kiepert K. w. Kl.-As. V; Form. orb. ant. XI.
Ramsay a. a. 0. 133. 154. 155 n. S. auch

10, 9 BXaaxwv (C. Miiller vermutet hier eine

Interpolation). Avien. or. mar. 603. Wahrschein-
lich Fort Brescou bei Agde (Agatha). Desjar-
dins Geogr. de la Gaule I 216. 241. Holder
Altkelt. Spraehschatz s. v. [Ihm.]

Blasio, Beiname des Cornelii und Helvii, s. d.

Blasta, die Mutter des Epimenides von Kreta,
Suidas s. v. Nach Plut. Sol. 12 hiess dieselbe

Balte. Die richtige Namensform ist offenbar die

[Burchner.]

Blayia (Blavio Itin. Ant. 458, vgl. Greg. Tur.
de gloria conf. 46), Ort in Aquitanien an der von
Burdigala nach Limonum fuhrenden Strasse (Tab.

Peut.), heute Blaye (nCrdlich von Bordeaux). Auch
erwahnt von Ausonius ep. X 16 p. 229 Peip.

(miKtarem ad Blaviam) und vom Geogr. Rav.
IV 40 p. 298. Desjardins Geogr. de la Gaule
II 421; Table de Pentinger 38. Longnon Geogr.
de la Gaule au Vie siecle 547. Holder Altkelt.

erstere; die Nymphe hat ihren Namen von dem 30 Spraehschatz s. v. verzeichnet die spateren Zeug-
Keimen und Spriessen der jungen Saat im Friih- "

* "

'

ling (Athen. Mitt. XVIII 1893, 195). Schwerlich
hat Toepffer Attische Genealogie 144 Recht,
wenn er sie mit der athenischen Blaute identifl-

ciert und sowohl bei Plutarch wie Suidas die An-
nahme einer Textverderbnis vorschlagt; denn es

ist gar kein Grund vorhanden, den Namen BXdoxa,
der auf eine Gottin des Wachstums weist (Use-
ner GOtternamen 127) zu bezweifeln. Deshalb ist

nisse. S. auch Blabia. [Ihm.]

Blanndos, Stadt in Phrygien, dicht an der

lydischen Grenze, daher auch manchmal zu diesem
gerechnet. Auf Inschriften BXavvdewv Maxcdo-
vcov fj {tovX.r) , CIG 3866 , auf Munzen vor der

Remerzeit MAAYNAEQN, dann BAAYNAEQN
Head HN 559. Not. ep. 3, 113 a. a. St. Elias
Blaudi (al. Bleandri) auf dem Concil von Chal-

kedon 451 (Man si VII 39). Ptol. V 2, 25 Bttav-
auch die von E. Maass (Aratea 348, 11) vorge- 40 Sqos. tlber die Namensform vgl. Ramsay Journ.
tragene Comectw'AJJag durchaus unwahrscheinlich.

[Kern.]

Blastarni s. Bastarnae.
BXacnoqpoivixes s. Bastetani.
Blastos, rOmischer Christ um 190, Quarta-

decimaner, d. h. Vertreter der These, das Oster-

fest sei alljahrlich dem Mosegesetz entsprechend
am 14. Nisan zu feiern, deshalb excommuniciert
(Euseb. hist. eccl. V 15. 20. Ps.-Tertullian. adv.

Hell. Stud. IV 37. Heute die Ruinen bei Suleimanly,
Hamilton (Ubers.) I 124ff. Le Bas zu nr. 1011.

Das bei Strab. XII 567 erwahnte BXavdog (BXddog
bei Hierokl. 662; s. u. Blaudos) ist wohl da-

von zu unterscheiden. Unsicher ist, worauf Steph.

Byz. s. BXavdog zu beziehen ist; vgl. Kiepert
bei Franz 5 Inschriften 32 Anm. ; Forma orb.

Bl. IX; Specialk. d. westl. Kleinas. Bl. V. VII.

Cramer Asia minor II 55, aber Ramsay Asia
haer. 22). Von seinen Schriften ist sowenig wie 50 minor 127. 133. Inschriften CIG 3866—3870
von der Gegenschrift des Irenaeus — jesgi axt-

afiatog — etwas erhalten. Fabeleien fiber ihn bei

Pacianus ep. I ad Svmpr. und Theodoret. haer.

fab. 123. Vgl. Basi'likos Nr. 2. [Jiilicher.]

HI lifta (B/.dxxa), nach Lyd. de mens. I 19

Name der Aphrodite bei den Phoinikiern; ver-

mutlich eine Nebenform fur Baaltis; bei flesych.

BXaoxd BXaazij Kvxqioi vermutet M. Schmidt:
B/.axxd • BaaXxig Kvjipioi. [Jessen.]

additam. p. 1096£f. Le Bas 1678. [Ruge.]

Blantasis (Var. Blantasis) und Cynchris, zwei
Agypter, die nur einmal als Verfasser von Be-
schreibungen des sudlichen Agyptens genannt sind

beim Geogr. Rav. Ill 1 p. 119, 15. [Berger.]

BXavvai, eine luxuriose Fussbekleidung (Plat,

symp. 174 a. Anaxilas bei Athen. XII 548 c) von.
deren Form wir nur wissen, dass es Sandalen
waren, Plato a. O. Athen. XII 543 f. Als weiss

Blattins (so Liv., BXdzto; Appian., Blassius 60 bezeicb.net sie Hermipp. bei Athen. XV 668 a.

Val. Max.) aus Salapia, bewirkte im J. 544 = 210
die Ubergabe seiner Stadt, in der eine punische
Besatzung lag. an die Romer, Liv. XXVI 38
(daraus Val. Max. Ill 8 ext. 1), in den Einzelheiten

abweichend Appian. Hann. 45—47. [Klebs.]

Blatucairus s. Belatucadrus.
Blatnm Bnlginm (vielleicht Burgum), Ort

im Gebiete der Selgovae oder Brigantes im nflrd-

Becker-Gell Charikles ITI 279. Hermann-
Bliimner Privataltert. 182, 5. Daremberg-
Saglio Diet. d. ant. I 713. [Mau.]

Blante. Die Verehrung dieser Gottheit ist

uns nur durch die am Aufgang der athenischen
Akropolis gefundene Inschrift CIA III 411 el'goSog

jtodg orjxov BXavxtjg xai
\

KovQOXQ»<pov dvetfjue-

v]rj xq> Sri/iio} bekannt. K. Keils Vorschlag, statt
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BXavxrjg BXdaxtjg zu lesen, ist schwerlich richtig;

anders Usener Gotternamen 127. Sie bezeugt
also ein Heiligtum einer Gottin B., welche zu-

sammen mit der Kurotrophos am Aufgang der

Burg einen Kult hatte. Toepffers Vorschlag
(Attische Genealogie 144), bei Plut. Sol. 12 fiir

BdXxri und bei Suidas s. 'Exifievidrjg fiir BXdoza
den Namen BXavxrj einzusetzen, hat wenig Wahr-
scheinlichkeit , da die Richtigkeit des Namens
Blasta (s. d.) nicht zu bezweifeln ist. Jedoch ist

der von Maass Aratea 348, 11 gegen Toepffer
vorgebrachte Grund, dass Epimenides von Kreta
unmfiglich der Sohn einer attischen Gottin sein

kflnne, schon deshalb hinfallig, weil Epimenides
ja auch den Namen des attischen Buzygen tragt.

Hierher gehSrig, aber bisher unerklart ist der

fjgeos 'Ad^vrjOiv 6 sm BXavtn • aveifojxs y&Q tig

oxvxoxdfiog §Xavxt)g XMivov rvsiov (Poll. VII 87);

vgl. auch Hesych s. BXavxrj xonog 'Atir/vr/ai. H.
v. Prott Fasti sacri 3. [Kern.]

Bleandros s. Blaundos.
jBAjfaeoj' s. Polei.
Bleda. 1) S. Attila, Bd. II S. 2241—2244.
2) Bleda (Blidin), ein hervorragender Gothen-

fflhrer im Heere des Totilas, der an der Belage-

rung von Florenz teilnahm und dem Totilas be-

sonders vertraut war. Prok. Goth. Ill 5 p. 289 B.

Gregor M. dialog. II 14. [Hartmann.]

Blei, griechisch fioXvfidog oder /xoXipog , in

diesen beiden Formen schon bei Homer vorkom-
mend (II. XI 237 und noXv§&aiva XXIV 80) ; dar-

nach erklaren die spateren Grammatiker die For-

men fioXipdog und ftdXvfiog fur falsch, Etym. M.
590, 8. Zonar. lex. II p. 1366 Tittm. Eust. ad II.

XXIV 81 p. 1340, 29; in den Hss. schwankt die

Orthographie bestandig, vgl. Jacobs zu Anth.
Pal. VI 63 p. 137. Lat. plumbum nigrum [plum-
bum album ist Zinn). Das unscheinbare , wert-

lose, aber seiner mannigfaltigen praktischen Ver-
wendbarkeit halber sehr nutzliche Metall wurde
an zahlreichen Stellen der alten Welt gewonnen.
So iiberall in den Silberbergwerken als Neben-
product des Silbers : in Laurion (vgl. Arist. oecon.

p. 1353 a 15 nach der von Sylburg vorgeschla-

genen, von Boeckh Kl. Schr. V 95 verteidigten

Verbesserung von Tvglwv in Aavgicov), in Make-
donien (Tot. orb. descr. 51), ganz besonders aber
in Spanien (Cantabrien, Plin. IV 112. XXXIV 138;
in Hispania Baetica, bes. das Iovetanurn, Olea-

strum, Samarimse, Antonianum, Plin. XXXIV
164f.; von Castulo Strab. Ill 148) und Britannien

(Plin. XXXIV 158; abgestempelte B.-Barren aus

der rOm. Kaiserzeit, in der die Bergwerke staatlich

waren, sind hier sehr haufig, vgl. Way Archaeol.

Journ. XVI 22. XXIII 277. Hiibner Rh. Mus.
N. F. XH 347. XIV 363. CIL VII 220f. 1214f.

Arch. Anz. XV 35). Andere Productionsorte sind

nach den Nachrichten der Alten Gallien (Plin.

XXXIV 164), die Kassiteriden (Plin. VII 197).

die Insel Capraria von den Balearen (Plin. XXXlV
164) u. a. m., nach Funden und Resten der alten

Ausbeutung Sardinien (Arch. Ztg. XL 282), das

Gebiet von Carthago, verschiedene Gegenden Ger-

maniens; vgl. im allgemeinen Frantz Ztg. f.

Berg- und Hflttenw. 1880, 450. Haupt ebd. 1883,

290. DaubrSeRev. arch. N. S. XVH200. Gurlt
Rhein. Jahrb. LXXIX 252. Bliimner Techno-

logie IV 86 u. s. t'ber die Gewinnung des B. in

den Bergwerken, metalla plumbaria (Plin. XXXHI
119), officinae plumbariae (ebd. 86. XXXIV 175.

CIL VI 8461) s. Haupt a. a. O. Bliimner a.

a. O. 147f. Nach Plin. XXXIV 159 war die

Reihenfolge bei der Verhiittung die, dass erst das

sog. stagnum, Werkblei, gewonnen wurde, hieraus

das Silber ausgeschieden und aus der zuriick-

bleibenden galena, B.-Glatte, das B. ausgeschmol-

zen wurde. Was die technische Anwendung des

10 B. anlangt, so ist dasselbe fur kiinstlerische Zwecke
nur selten verwendet worden, da es sich seiner

Beschaffenheit nach dazu nicht eignet. Figuren

aus B. dienten im wesentlichen zu Votivgaben

fiir Armere; so sicher die im Menelaion in Sparta

gefundenen, Ross Arch. Ztg. XII 217 Taf. 65

(Arch. Aufs. II 341) ; anderes s. Compte rendu de
St. Petersb. 1874 pi. 1, 11—24. Arch. Anz.

XII 485. XXII 195. 253. 1892, 112. Collect.

Ravestein Catal. II 50. Ill 469. Arch. Jahrb. II

20 205; manches, wie der kleine bleierne Kocher
Ann. d. Inst. XTV tav. d'agg. K, diente vielleicht

als Kinderspielzeug. Ferner wurde B. zu Ge-

fassen verschiedener Art verarbeitet: Aschenurnen

(oft in der Weise, dass die Asche in einem glaser-

nen oder thOnernen Behalter im hleiernen auf-

bewahrt wurde) haben sich mehrfach erhalten,

s. Bull. d. Inst. 1830, 10. 1867, 98. Bull. mon.

XIX 462; vgl. Paul. p. 46, 18: ampullae plum-
beae; auch Sarkophage, Arch. Anz. XXII 149, 14.

30 XXV 89. Rhein. Jahrb. LXXII 117. Auch andere

Gefasse wurden aus B. hergestellt, nicht selten

kiinstlerisch mit (gepressten oder gegossenen) Re-

liefs verziert, wie das bei O verbeck Pompei* 621

Fig. 317 (Mus. Borb. XII 46) abgebildete, vgl.

auch die Schale bei Gerhard Ant. Bildw. Taf.

87, 1—4; manche der erhaltenen B.-Reliefs ge-

horten vielleicht zu solchen Gefassen
;
vgl. Arch.

Ztg. XXXIX 260. XL 276, und die hleiernen Me-
daillons Bull. d. Inst. 1861, 245. Rhein. Jahrb.

40 LXVII 12. XC 225. Einfachere fanden Verwen-

dung in der Landwirtschaft fiir verschiedene Zwecke,

Plin. XIV 136. Cat. de agr. 105, 1. Colum. XH
19, 4. 52, 10. Geop. II 4, 2. 6, 42. X 18, 6;
ferner zur Aufbewahnmg medicinischer und ganz

besonders kosmetischer Salben und Fette, Theophr.

de odor. 41. Plin. XIII 19. XXXII 68. 135.

Mart. VI 55, 3; vgl. Ath. XIV 621 A. Buchse

aus B., Arch. Anz. X 224; Gefassdeckel, Rhein.

Jahrb. LXVI 96. XC 41. Sodann spielte das B.

50 eine sehr wichtige Rolle als Material der Rohren

fiir die Wasserleitungen, vgl. Hor. ep. I 10, 20.

Plin. XXXI 57. XXXIV 164. Stat. Silv. I 8, 67.

Paus. IV 35, 12; erhalten haben sich Reste solcher

in betrachtlicher Menge, vielfach mit den Fabrik-

stempeln versehen; vgl. Marquardt Rflm.Privatl.

716f. Als anderweitige B.-Fabrikate nennen wir:

die Kugeln oder Gewichte, mit denen Angeln und
Netze beschwert wurden, schon bei Horn. 11. XXTV
80, vgl. ferner Plat. rep. VII 519 B. Ael. n. a. I 2.

60 Plut. prof, in virt. 1 p. 75 B; non poss. suav. viv.

sec. Epic. 14 p. 1096 C ; auch sonst Gewichte,

vgl. Friederichs Berl. ant. Bildw. n nr. 908ff.

Arch. Anz. XIX 233. XXII 285. Arch. Ztg. XXXV
80. XXXVH 104. Arch. Anz. f. 1889, 94 u. a. m.

Dass die Schiffsanker auch aus B. gemacht wur-

den
,

daTauf deutet Luc. Iup. trag. 47. Oft er-

wahnt wird das B.-Lot der Zimmerleute und
Maurer, die oxd&fir,, Poll. VII 125. X 147. Anth.
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Pal. VI 103, 1. Amnion, p. 124. Callim. fig. in
Etym. M. 233, 6. Hesych. s. xa&sxog und mehr
bei Blumner Technol. II 234f., noch erhaltene
Exemplare Friederichs a. 0. nr. 1199ff. Be-
kannt sind die Schleuderbleie der Alten, Xen. an.
ni 3, 17, vgl. 4, 17. Polyb. XXVII 9, 6. Pint.
Anton. 41. Appian. Mithr. 31. Ovid. met. II 727.
Poll. X 146; es haben sich zahlreiche Proben davon,
vielfach mit Inschriften versehen, noch erhalten,
vgl. Henzen Ann. d. Inst. 1853, 122. Vischer
Kl. Schriften n 241ff. Droysen Griech. Kriegs-
altert. 20f. B.-Hanteln erwahnt Luc. Lexiph. 5;
Anach. 27. J iithner Antike Turngerate 5 fig. 3a;
ein bleierner Diskos im Berliner Antiquarium,
Friederichs a. a. 0. nr. 1274, der aber nach
Jtlthner a. a. 0. 23 nicht zum Wurf gedient
hatte. Unter den Funden sind auch sehr haufig
die sog. piombi, Marken von B. mit eingepress-
ten Zeichen oder Inschriften, die teils als Spiel-
marken, als Eintrittsmarken bei Offentlichen Schau-

!

spielen n. dergl. , teils als kaufmannische Stem-
pel und Waarenbezeichnungen dienten; vgl. da-
riiber Benndorf Beitr. z. Kunde d. att. Thea-
ters 42ff., anderes bei Sittl Archaeol. d. Kunst
202, 2. Hieher gehoren auch die bleiernen bullae,
die den romischen Soldaten als Erkennungszeichen
dienten, CIL VIII 1269. add. 313. Ephem. epigr.
Ill 144. 318. IV a09. Ehein. Jahrb. LXIV 31.
Miinzen aus B. sind bisweilen ausgegeben worden
(vgl. Her. Ill 56) und haben sich auch in man- £

chen Exemplaren noch erhalten (gallische B.-Mun-
zen aus Alesia, Rev. arch. N. S. X 322; anderes
Hofmann D. Blei b. d. Volk. d. Altert. 33).
Unter den Schreibgeraten der Alten iibernahm
das B. (in runder Scheibenform) die Rolle unseres
Bleistiftes, indem man sich damit die Linien vor-
zog, weshalb es besonders in den Epigrammen oft

genannt wird, Anth. Pal. VI 62—68; vgl. Catull.

22, 8. Plin. XXXin 60. Gardthausen Gr. Pa-
laeogr. 67. B.-Plattchen dienten als Schreibmate- 4
rial (Plin. XIII 69. Paus. IX 31, 4), besonders
fur Orakelanfragen und Antworten (wie die in
Dodona in reicher Zahl gefundenen, Carapanos
Dodone pi. 34ff. Bursian S.-Ber. Akad. Mlinch.
1878, 9ff.), fur Verwiinschungen, BeschwOrungcn
u. dergl., Tac. ann. II 69; erhaltene Exemplare
CIG 538f. 1034. Ann. d. Inst. 1846, 203ff. Arch.
Ztg. XXXIX 260. 309. XL 178. Wachsmuth
Rh. Mas. XVIII 559. XXIV 474; vgl. Art. Blei-
tafeln. Eine sehr ausgebreitete Verwendung fand 5i

dann das B. bei allerlei technischen Verfahrungs-
weisen, bei denen seine Zahigkeit, seine Schwere
und seine leichte Schmelzbarkeit in Betracht kameu.
Mit B. befestigte man thCnerne Fasser, indem
man Reifen davon heramlegte, Cato agr. 39, 1

(auch um Baume werden solche gelegt, was frei-

lich mehr mit Aberglauben zusammenhangt, Pall.
IV 10, 3. Geop. X 87, 3); ferner flickte man zer-
brochene Thongefasse, indem man sie mit B. um-
flocht. Iuv. 14, 310. Varro bei Non. p. 544, 16. 6(
Bei Bauten wurden die einzelnen Teile durch
bleieme Diibel verbunden, Poll. X 96. CIA I 319
12. 324c 38; vgl. Friederichsa.a.O. nr. 1208 a;
und sehr gewohnlich war es, dass hokerne, bronzene,
eiserne Dubel, mit denen Werkstiicke aus Stein
oder Metall verbunden wurden (wie z. B. die
Qnadern eines Baues, Saulentrommeln , Statuen
mit Postamenten u. dergl. m.), einen ihre Lage

festigenden B.-Umguss erhielten, Thuc. I 93, 5
Cato agr. 20, 2. 21, 5. Anth. Pal. IX 723, 1. CIA
II 250, 10; vgl. Blumner Technol. Ill 96f. Fur
Lotung ist B. entweder rein oder mit Zinn legiert,
besonders fiir Gegenstande aus Erz und Silber,

. zur Verwendung gekommen; Naheres, freilich in
etwas undeutlicher Form ausgedriickt , bei Plin.
XXXIII 94. XXXIV 158f.; vgl. Blumner a. a. O.
IV 290ff. und tiber ferrwminare und adplumbare

10 die Abhandlung von Goppert Bresl. 1869, nebst
Rudorffs Ztschr. f. Rechtsgesch. IX 241. Auf
die Bedeutung, die das B. in der Goldgewinnung
zur Scheidung des reinen Goldes hat (beim sog.
Caementationsverfahren, Theogn. 417. Luc. hist,

conscr. 34. Plin. XXXIII 60. Blumner IV 133),
sowie als Zusatz bei Bronzelegierungen (Plin.
XXXIV 95ff. Blumner 182ff.), kann hier nicht
naher eingetreten werden, ebenso wenig auf die-

medicinische Verwendung des B. (Plin. XXVIII
10 164. XXXII 126. XXXIV 166ff.), bei der neben
dem wirklichen pharmakologischen Nutzen des Me-
talls auch der Aberglauben eine Rolle spielte, da
man auch den aufdem Korper getragenen B.-Platten
oder Blechen allerlei Wirkung zuschrieb, vgl Plin
XXXIV 166. Suet. Nero 20 u. s. Bd. I S. 51.

Von den Nebenproducten des B., wie der vor-
nehmlich zu medicinischen Zwecken dienenden B.-
Glatte (molybditis) , B.-Glanz {molybdaetia

, ga-
lena) u. a. m. (vgl. Blumner a. a. O. IV 154.

0 159 u. s.), verdient besondere Beachtung das B.-
Weiss, yjiftv&cov, cerussa, das in folgender Weise
gewonnen wurde : man legte B.-Ziegel auf einem
Rohrgeflecht iiber Essig in einem Thongefass, das
man gut verschloss; hatte sich eine Kruste am
B. gebildet, so schabte man sie ab und stellte
das iibrige B. wieder an den alten Platz. Das
Abgeschabte wurde in einem Morser mit Wasser
zerrieben, das B.-Weiss setzte sich dann am Boden
ab. Vgl. Theophr. lapid. 56. Diosc. V 103. Vitr.

3 VII 12, 1. Plin. XXXIV 175. Gal. XIII 415f.
XIV 9. Die besten Sorten kamen aus Rhodos,
Korinth und Lakedaimon, geringere von Dikai-
archia (Puteoli). Als Malerfarbe war B.-Weiss
in der Frescotechnik nicht verwendbar, hat da-
gegen in der Tafelmalerei Anwendung gefunden,
s. Plin. a. a. O. Eine sehr starke Verwendung
fand es als Schminke, vgl. Xen. oec. 10, 2. Lys
XII 14. Eubul. bei Ath. XIII 557 E. Alexis ebd.
568 C. Plaut. Most. 258. Ovid. med. fac. 73. Mart

1 1 72, 6. II 41, 12. VII25, 2 u. s. Becker-Gtill
Charikles I 262; Gall. Ill 164.

Als zusammenfassende Darstellung ist zu vgl.
K. B. Hofmann Das B. bei den Vdlkern des
Altertums, Berlin 1885 (leider ohne Stellenanga-
ben); ferner ausser den schon angefuhrten Abhand-
lungen vornehmlich Bapst in der Rev. archeol.
Ill Ser. I lOOff. [Blumner.]

Bleitafeln als Schreibmaterial fur litterarische
Zwecke kamen nur ganz ausnahmsweise zur Ver-
wendung. Vor Holz hatten sie zwar den Vorzug
grosserer Dauerhaftigkeit, vor Stein und Bronze
den der leichteren Beschreibbarkeit, indes ist das
Blei im Vergleich zu den letzteren Stoffen mehr
den Einfliissen der Witterung ausgesetzt und iiber-

haupt leicht verwischbar und unansehnlich. Pausa-
nias (IX 31, 4) sah noch auf dem Helikon He-
siods spya auf B. eingeritzt; auch Plinius n. h.
XIII 88 spricht von alten plumbeis linteisque
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voluminibus wie von einer bekannten Thatsache

;

mit ihnen ist zu vergleichen die angeblich von
dem Messenier Aristomenes (2. messenischer Krieg)

herstaminende, durch Epameinondas aufgefundene

beschriebene Zinnrolle bei Paus. IV 26, 8 {svqs

xaaalxsQov sXtjXaafisvov eg xo Xsjixoxaxov • esieiXixxo

ds &<sm£q xa §i§Xia; vgl. auch Hiob 19, 24). Aus
besonderen Griinden wurde ein Brief auf Blei ge-

schrieben bei Front, strat. Ill 13, 7. Cass. Dio
XLVI 36 (ig eXaOfidv fioXv§dov Xenxbv syyQayxxv-

xsg xiva ijtelXig"av avxov wojzsq xi %aQxiov) und
Parthen. erot. 9, 4 (fioXvpdivtjv imaxoXrjv). Sehr

ahnlich wie letztere Stelle lauten die bei Suid.

s. iXao/tdg fioXtftdov angefiihrten wenigen Worte.

Dass man im Altertuni aus Blei breite, leicht

biegsame, also wohl sehr dlinne Platten (uoAt/S-

divoi x<^erai) aucn zum Zwecke wasserdichter Um-
hiillung herstellte, erhellt aus Jos. c. Ap. I 307

;

vgl. die plumbeam chartam, welche Nero seiner

Stimine halber nach Brauch der Sanger beim Liegen

auf der Brust zu tragen pflegte (Suet. Ner. 20).

Ein aus acht diinnen Bleiblattchen bcstehendes

Heft mystischen Inhalts mit Bildern (etwa 2. Jhdt.

n. Chr.) beschreibt Montfaucon Pal. gr. 16.

180ff., der es in Rom erworben und weitergegeben

hatte. Namentlich kleine Bleitafelchen neben sol-

chen von anderem Metall wurden viel fur kurze

Aufzeichnungen , denen langere Dauer gesichert

werden sollte, gebraucht: fiir Verwiinschungen bei

Tac. ann. II 69 carmma et devotiones et nomen !

Germaniei plumbeis tabulis insculptum. Cass.

Dio LVI1 18, 9 iXao/j-oi fioXijiSiroi agdg xivag . .

.

g%ovxeg (vgl. Ch. W. Goodwin Fragm. of a
graeco-eg. work up. magic, Cambridge 1852, 14
nr. 7 Xaficov jjdgrjjv legaxixov rj [tolvfiovv nexaXov

xxX.). L. Macdonald Proc. Soc. Bibl. Arch. XIII
165 (aus einem von Wessely edierten Zauber-

papyrus des Brit. Mus.); s. dariiber unter Defixio.
Auch erhalten haben sich an verschiedenen Orten
antike B. ganz verschiedener, jedoch stets massiger

GrOsse
;
vgl. CIG 538. 539 (dazu d. Anm.). 1034.

5858b (dazu d. Anm.) und zu diesen Inschriften s.

auch J. D.Akerblad Inscriz. greca s. una lamina
di piombo, Roma 1813 (Athen). Edw. Dodwell
Class, tour thr. Greece I (1819) 453. II 515f.

(Peiraieus). C.T.Newton Hist, of discov. at Hali-

carnass etc. (1863) II pi. 4—14 (Knidos) ; iiberdies

Const. Carapanos Dodone et ses ruines (1878)

pi. 34—40 (Dodona; Orakelsprflche). Zwei Blei-

platten mit Beschworungen sind publiciert in

,

Collections du Muse'e Alaoui I ser. 5. livr. 64—68
u. pi. IV (von Brdal u. G. Maspero) und 8. livr.

101—108 u. pi. VI (von G. Maspero) aus dem
3. Jhdt. n. Chr.; letztere (ca. 25 cm. hoch) ist

auch facsimiliert bei G. Ad. Deissmann Bibel-

studien (1895). tber ein in Velletri gefundenes

Bleitafelchen mit lateinischer Inschrift s. Dom. Se-
stini Illustraz. di un ant. med. (Rom 1796). En.
Qu. Visconti Lettera su d'un ant. piombo Velit.

(Rom 1796). Eine besondere Gruppe der kleinen

Bleitafelchen nehmen die Bleisiegel (sog. piombi)
ein; s. CIG 8988—9056 und vgl. Fr. de Fico-
roni I piombi antichi (Rom 1740). Raff. Gar-
rucci I piombi antichi (Rom 1847). Fr. Lenor-
mant Rh. Mus. 1867, 276ff. u. Taff. (y.Xtjgoi dt-

xaaxixoi aus Euboia). Alb. 1) um o n t De plumbeis

apud Graec. tesseris (Paris 1870). 0. Benndorf
Ztschr. f. d. fist, Gymn. 1875, 579ff. A. Mordt-

mann Rev. arch. 1877 I 289ff. II 47ff. Crber

Bleimunzen s. Fr. Ficoroni De plumbeis antiq.

numismatibus (Rom 1750). [Dziatzko.]

Blemina (Bleminatis) s. Belbina Nr. 2.

Blemyes (so bei alien Dichtern) oder Blem-
myes (Blemrnyae, Blegmies Geogr. Rav. Ill 3),

aithiopisches Nomadenvolk, das zeitweise Unter-

nubien bewohnte und wegen seiner haufigen Ein-

falle in Agypten und rauberischen Streifziige durch
die benachbarten Wiisten gefurchtet war, Strab.

XVn 819. Ps.-Agathem., Geogr. gr. min. H 498,

18. Euseb. vit. Const. I 8. Claudian. carm. min.

XXVII (XLVII) 19. Heliod. Aeth. IX 16-18. X
26. Pallad. de vita Ioann. Chrysostomi (corp. oper.

Chrysostom. ed. Montfaucon XIII 77 B). Amm.
Marc. XIV 4, 3. XXII 15, 24. Dass sich fiber

die B. wie iiber andere innerafricanische VOlker
(namentlich bei den Dichtern) auch manche unbe-

stimmte oder widersprechende Angabe findet, ist

selbstverstandlich. Zuerst erwahnt werden sie bei

Theokrit VII 114, der den Nil unter dem Felsen

der B. entspringen lasst (vgl. die Scholien). Schon
Eratosthenes bei Strab. XVII 786 nennt sie aber

als siidliche Nachbarn der Agypter auf dem rech-

ten Nilufer wohnend, wahrend das linke von den

Nubai, die mit den B. meist zusammen genannt

werden , bewohut sei. Nach ihm waren die B.

den Aithiopen (sc. denen von Meroe) unterthan

und scheinen deshalb damals noch sudlicher als

spater gewohnt zu haben, da Unternubien, minde-

stens von Hierasykaminos abwarts, unter den
Ptolemaeern zum agyptischen Reich gehOrte (s.

Dodekaschoinos). Nach Strab. XVH 819, der

sie unter den Aithiopen oberhalb Syene nennt

und fiir weder zahlreich noch kriegerisch erklart,

scheinen ihre Einfalle zu seiner Zeit aufgehfirt zu

haben. Auch aus den folgenden beiden Jahr-

hunderten wird nichts von Thaten der B. berichtet.

Mela I 23. 48 und Plinius n. h. V 44. 46 (Solin.

XXXI 5. Mart. Cap. VI 674) fiihren sie nur unter

anderen fabelhaften Volkern Innerafricas auf und
erzahlen, sie sollten ohne Kopf sein, Augen und
Mund auf der Brust haben (vgl. Avien. 329, Geogr.

gr. min. II 180). Dionys. Perieg. 220 (Geogr. gr.

min. II 114) setzt sie an den oberen Lauf des

Nils (vgl. Avien. a. a. 0. Priscian. 209 ,
Geogr.

gr. min. II 191. Et. M.), auch Ptolemaios IV 7,

31 scheint sie auffallenderweise sudlicher als Stra^

bon zu setzen. Unter Decius htiren wir zum ersten-

mal wieder, dass sie sich an den agyptischen

Grenzen lastig machten (Chron. Pasch. p, 505 ed.

Bonn.) , nnd zwanzig Jahre spater scheinen sie

Herren der Wustenstrassen zwischen Nil und rotem

Meer gewesen zu sein, denn von dem agyptischen

Rebellen Firmus, den Aurelian 273 besiegte, wird

berichtet, er habe mit den B. Freundschaft ge-

halten und oft Handelsschiffe nach Indien ge-

schickt, was damals also wohl etwas UngewChn-
liches war und nach der Art der Erwahnung mit

einem Biindnis zusammenzuhangen scheint (Hist.

Aug. Aurelian. 33. 41 ; Firmus 3). Im Triumph-

zuge des Aurelian sollen denn auch B. gefuhrt

worden sein, doch kann ihre Niederlage nicht nach-

haltig gewesen sein, denn schon Probus musste

sie wieder aus den Stadten Koptos (Ausgangs-

punkt der Strassen zum roten Meer) und Ptole-

mais, die sie mitten in Oberagypten besetzt hatten,

vertreiben (Hist. Aug. Prob. 17. 19. Zosim. I 71).
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Diocletian trat 296, um sich vor den Uberfallen
der B. zu schiitzen, das Land oberhalb Syene (den
Dodekaschoinos) an die Nobatai ab, gestattete
lhnen wie den B. die gemeinsame Beniitzung des
Heiligtums von Philai und bezahlte beiden einen
Tnbnt (Procop. bell. Pers. I 19). Kampfe zwi-
schen den B. und den Aithiopen aus dieser Zeit
erwahnt Mamert. paneg. genethl. Maximiani 17
In den J. 391/2 erbat der Bischof Appion von
Syene von den Kaisern Theodosius und Valen-

'

tinian militarische Unterstiitzung gegen die B
(BXivvves) und Nubaden (Wessely Ein bilingues
Majestatsgesuch

, Wien 1888. Wilcken Berl
philol. Wochenschr. VIII 1205f.). Ais 421 der
Schriftsteller Olympiodoros die B. besuchte, be-
wohnten sie die Stadte Primis, Phoinikon, Chi-
ns, Thapis (Taphis), ihre Hauptstadt war Tal-
rms; damals scheinen auch die Smaragdgruben
des Gebel Zebara in ihrer Gewalt gewesen zu
sein (vgl. 2fid eaY Sos Sgog), FHG IV 66, 37.
Ira J. 431 iiberfielen die B. die Oase el Chargeh
vertneben die romische Besatzung und fiihrten
unter den Gefangenen auch den dorthin verbann-
ten Bischof Nestorios mit sich nach Agypten
Euagr. hist. eccl. I 7. Unter Marcian warden
sie 451/2 von demFeldherrn Maximinus geschlagen
nut dem sie einen Frieden auf 100 Jahre unter
lhnen giinstigen Bedingungen schlossen, darunter
die, dass sie nach wie vor, trotz des theVdosiani-
schen Edicts vom J. 379, den Isiskult auf Philai

S

fortsetzen durften. Nach dem Tode des Maximi-
nus brachen sie jedoch diesen Frieden wieder und
verwiisteten aufs neue das Land (Prise. Panit.FHG IV 100, 21, vgl. Mttller z. St.). Die
letzteren Kampfe behandelte wahrscheinlich auch
ein gnechisches Epos, von dem sich Bruchstucke
in Agypten gefunden haben (Stern Ztschr. f sis
Sprache XIX 70ff. Buecheler Rh. Mus. XXXIX
1884, 277if.). Znr Zeit Tustinians waren die B
noch Heiden, verehrten die agyptischen Gdtter4
(Osiris, Isis, Pnapus) und brachten sogar der
Sonne Menschenopfer dar, Procop. bell. Pers. I
19; erst Narses schloss den von ihnen beniitzten
iempel von Philai. Aus der Inschrift des christ-
hchen Konigs der Nubaden, Silko, im Tempel von
Jialabscheh (Talmis), in der er seine Siege liber
die B. ,von Primis bis Telelis' verewigt hat, er-
giebt sich, dass die B. noch damals (zweite Halfte
des 6. Jhdts.) Heiden waren (CIG 5072 Bev
*?ch-lSe* n 202ff

- Lepsius Herm. X 129ff.).'
iiir die Kulturzustande der B. in spaterer Zeit
wichtig sind drei kfirzlich bei Gebelen in Ober-
agypten erworbene, anf Gazellenhaute geschriebene
Urkunden in griechischer Sprache, die der Schrift
nach etwa aus dem 6.-8. Jhdt. n. Chr. stammen
sollen, Baillet Compt. rend, de l'Acad. des inscr
IV ser. XVI 326ff. Zwei davon betreffen die Ver-
waltung einer sonst unbekannten Insel Tavaoe,
die in der einen Urkunde ein Kfinig der B. 0a-
oiXiaxog wie Silko) Namens XaSaXVv seinen drei i

bohnen, m der anderen ein Beamter des Konigs
einem hohen heidnischen Priester (evyevtoxdxa,
legsj) ubertriigt. Aus den Kreuzen, die sich am
Anfang und Ende der Urkunden, sowie als Er-
satz derNamensunterschrift der schreibunkundigen
/eugen finden, geht noch nicht, wie der Heraus-
geber anmmmt, mit Sicherheit hervor, dass die

damals in ihrer Mehrbeit zum Christentum

bekehrt waren. Dagegen spricht schon die her-
vorragende Rolle, die jener Priester spielt; auch
hat der, wie es scheint, gleichfalls des Schreibens
unkundige Konig nicht mit einem Kreuze, son-
dern mit einem anderen Zeichen unterzeichnet.
Es ist also vielmehr wohl anzunehmen, dass die
ganze Form der Urkunden mit der griechischen
Sprache und der Datierung (nach agyptischen
Monaten und Indictiqnsjahren) als die im benach-

) barten (christlichen) Agypten iibliche einfach von
den B. iibernommen war. In der That scheint
auch der Schreiber zweier der Urkunden, seinem
Namen Scovavcog nach zu urteilen, ein Agypter
und also Christ gewesen zu sein. Ungelflst bleibt
noch die wichtige Frage, wie die Urkunden an
den ausserhalb des Gebietes der B. gelegenen
Fundort gelangt sind. Als einzige bis jetzt be-
kannte Reste der Sprache der B. verdienen die
hier vorkommenden Eigennamen Beachtung, ins-

10 besondere die des Konigs, seiner Sonne XagaXnv,
XagajiaxxovQ

, Xaga(ie, sowie eines seiner dome-
stiei Aai£u; denn in den hier wiederkehrenden
Elementen Xaoa- und wird man Worte jener
Sprache voraussetzen diirfen.

Der Name B., der von Nonn. Dionys. XVII
385 (Steph. Byz. Et. M.) in iiblicher Weise von
einem Heros eponymos BXe/nvg, einem Unterfeld-
herrn des indischen Konigs Deriades, abgeleitet
wird, hat sich in altagyptischen Texten bisher

0 nicht nachweisen lassen, wohl aber in koptischen
in der Form Belehmu (dialekt. Balnemowi). Nach
Stern (Ztschr. f. ag. Spr. XIX 74) wiirde der
bei emigen arabischen Geographen vorkommende
Name Belijun die B. bezeichnen, die vermutlich
in dem heutigen Volk der Bedja wiederzuerkennen
sind. Quatremere Memoires geogr. sur l'Egypte
II 127ff. Letronne Materiaux pour l'hist. du
Christianisme en Eg., en Nubie et en Abessinie
(= Oeuvres choisies II). Lepsius Nubische
tGramm. Einl. CXIIIff. R evil lout Mem. sur
les Blemmyes 1874 (desselben Verfassers Second
memoire 1887 ist von Grund aus verfehlt, weil
das von ihm mit den B. identiflcierte Wort in
Wahrheit das Wort fur ,Herr' ist). [Sethe.]

Blemys, Stammvater der Blemyer, einer der
drei Unterfeldherrn des Deriades, welche gegen
Dionysos kampften, Steph. Byz. s. BXsfiveg. Et.
M. s. BUjifiveg. Von Dionysos besiegt erhalt er
Verzeihung und wird als Furst der Aithiopen ein-
gesetzt, Nonn. XVII 385ff. [Hoefer.]

Biendium, Seehafen der Cantabrer in Hispa-
nia Tarraconensis (Plin. IV 111). Dass es bei Mela
III 15 in Bellunte verderbt sei, wie C. M tiller zu
Ptol. II 6, 8 vermntet, ist sehr unwahrscheinlich.
Die Lage ist nicht festgestellt; vielleicht bei San-
tande'r zu suchen. [Hiibner.]

Blenina (BXhtva), nach Paus. VIII 27, 4 ein
Ort im arkadischen Gau Aigvtis, dessen Be-
wohner 369 v. Chr. nach Megalepolis ubersiedelten.

) Lage unsicher, wenn nicht identisch mit Belbina,
s. d. Nr. 2. Curtius Pel. I 337. Bursian Geogr.
H 113, 2. 243. [Oberhummer.]

Blenna (Blentia) s. Biennos Nr. 1.

Blepaios. Reicher Wechsler zu Athen in der
Zeit des Demosthenes, Dem. XXI 215. XL 52.
Alexis bei Athen. VI 241c; vgl. Meineke Com
III 487. Schafer Dem. 112 98. [Kirchner]

Blepoi (BUxoi Proc. aedif. 283, 23), Castell
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im Gebiete von Pantalia. W. Tomaschek Die
alten Thraker II 2, 63. [Patsch.]

Blepsiadai (BXsipiddai)
,
Adelsgeschlecht auf

der Insel Aigina; Ahnherr BXeyiiag , ein erst in

spaterer Zeit nachweisbarer Eigenname. Pind.

01. VIII 99. Schol. z. d. St. BXeyitadmv 8e yvXtj

iv Alylvj], a.7io BXnpia8ov siooyovov 'Alm/isSovrog.

§ Bksyjtddai fj cpQaxgia avxmv iaxi, cov els ouio-

yovog 6 vixrjaag. [Toepffer.]

Blera. 1) Stadt in Etrurien (BXfea Strab.

V 226. Ptol. m 1, 50; Blaera CIL VI 3645;
Einw. Blerani Plin. Ill 52. CIL XI 833), an
der Via Clodia, jetzt Bieda. Genannt bei den
Geographen und Itinerarien (Tab. Peut. Geogr.

Rav. IV 36 p. 284 P. Honorius cosmogr. 1 19, 77

p. 80 Riese). Haufig als Heimatsort von Soldaten

erwahnt (OIL VI 221. 2375 b n 26. 2379 a iv

53. 2608. Ephem. epigr. IV 887 n 21) : aus diesen

Inschriften wird wahrscheinlich, dass B. zur Tri-

bus Arniensis gehOrte (Kubitschek Imperium
Romanum tributim discr. 81). Auch der mercator
aus B., CIL VI 9629, gehSrt wohl eher nach dem
etruskischen als dem lucanischen B. , ebenso die

episeopi Blerani, welche an den rOmischen Syno-

denvon487. 499. 501. 502 teilnahmen (Momm-
sen Index Cassiodor. 503). Reste der Stadtbe-

festigung, zahlreiche in den Fels gehauene Graber,

zwei antike Briicken sind noch vorhanden. S. D e n-

nis Cities and cimiteries of Etruria I 3 207—218.

Lateinische Inschriften aus B. CIL XI 3333

—

3360.

2) Ort in Apulien an der Strasse von Venusia
nach Tarentum (Itin. Ant. 121. Geogr. Rav. IV
35 p. 283) beim jetzigen Gravina. [Htllsen.]

Blesamius, Gelehrter, erschien als Abgesand-
ter des KOnigs Deiotarus in Rom, Cic. p. Deiot.

33. 34. 38. 41 ; ad Att. XVI 3, 6. [Klebs.]

BleschaneSj Commandant der 800 persischen

Reiter, welche im J. 541 das Castell Sisauranon

gegen Belisar verteidigten. Nach der Capitulation

wurde er mit seinen Truppen gefangen nach By-
zanz gebracht und von hier nach Italien, wo die

Capitulanten im riimischen Heere am Gothenkriege
teilnahmen. Prok. Pers. II 19 p. 232. 235 ; Goth.
Ill 3 p. 291 B. [Hartmann.]

Blesenses, die Bewohner der Stadt Blesum
(Blaesi), des heutigen Blois (Loir-et-Cher), bei Greg.
Tur. hist. Franc. VII 2; Bleats Geogr. Rav. IV
26 p. 235. Longnon Geogr. de la Gaule au VI«
siecle 326. Holder Altkelt. Sprachschatz s. Blae-
sius. [Ihm.]

Blesinon {B/.rjoh>cov) , Ortsname auf Corsica

(Strab. V 224). C. M tiller zu Ptol. Ill 2, 7

p. 370 vermutet, dass statt des iiberlieferten .-ro-

Xiafiazid siov BXrjoircov xe xol Xdoa!; xai 'Evixo-

viai u. s. w. zu schreiben sei BZrjoivfov xs Xdgai,
und der Stammname der Blesini zusammenhange
mit den Balatini bei Ptol. a. a. O. [Hulsen.]

P. Hlessus sett Sarmentus Iulium hominem
nigrum et mac-rum et pandum ,fibulam fer-

ream' dixit, Quintil. inst. VI 3, 58. [Klebs.]

Blestlum, Ort der Siluren in Britannien, an
der Strasse von Isca nach Glevum und Calleva

(Itin. Ant. 485, 2); die Lage ist nicht ermittelt.

[Hiibner.]

Bletisa, mit dem Beinamen Val[eria?J, Stadt
der Vettonen in Lusitanien, deren Gebiet an die

von Salmantica und Mirobriga grenzte, wie dort

gefundene Grenzsteine zeigen (CIL II 858. 859);

jetzt Ledesma. Vgl. CIL II p. 107. [Hubner.]

Bleza. Fluss beim Geogr. Rav. IV 26 p. 235,

jetzt die Blies (Nebenfluss der Saar). Desjardins
Ge'ogr. de la Gaule I 132. IV 199. [Ihm.]

Blezis s. Blesenses.
Bliaros (BMaQog), nach Steph. Byz. s. Mep-

fillaQog verkurzte Form dieses Namens (s. d.).

[Oberhummer.]
10 Blias, Arkaderin, die mit ihrem Sohne Me-

nophrus (Menophron Ovid.) in verbotenem Umgange
lebte, Hyg. fab. 253. Ovid. met. VH 386.

[Hoefer.]

Blinca, Hafen an der indischen Paralia zwi-

schen Nilcynda und Cotiara, Tab. Peut. Geogr.
Rav. II I p. 42. Dazu vergleicht sich, wenn ver-

schrieben, Balita (s. d.) des Peripl. mar. Erythr.

58, wobei zunachst an Balian-kot gedacht werden
kann. Doch liegt noch eine zweite Moglichkeit

20 vor : in dem arabisch-tiirkischen Seespiegel Mohit
wird siidlich von Q6ci und K&lam ein Hafen Bi-

lingam odor Bulungam vermerkt; die portugie-

sischen Seekarten haben vor C. Comori den Hafen
Bringam oder BiringaS; dazu hatte man noch
Balinq des Ibn-Khordadbeh , wofiir Yaqut Bilinz

schreibt, dessen Lage fiir Balita und auch wohl
fur Blinca sehr gut passt. [Tomaschek.]

Bliskol (Blioxoi) und Blissioi (BX(ooioi), nach
Et. M. 201, 39 und Hesych. Mherer Name der

30 Boioter. [Oberhummer.]

Blisse(n) [BUoor\[v]) , dialektische Namens-
form des Vorgebirges Lissen (s. d.) auf Kreta,

Schol. Od. Ill 293. Eustath. ebd. Bursian Geogr.

II 567, 2. [Oberhummer.]
Blitius. Blitius Catulinus wird von Tacitus

(ann. XV 7 1) unter denjenigen genannt, die NerO
nach der Entdeckung der VersehwOrung des Piso

auswies. [Henze.]

Blitor, Statthalter von Mesopotamien, wurde
40 von Antigonos im J. 316 v. Chr. seines Amtes

entsetzt (Appian. Syr. 53). [Kaerst.]

Blivida, Ort in Gallien beim Geogr. Rav. IV
40 p. 298, nach Pinder und Parthey vielleicht

= Brivates portus (BQiov&xrjg Xi/nfo Ptol. II 8,

1); s. d.
'

[Jhm.]

Blivila, Bruder des Froila, einer der Barbaren,

welche aus Sarmaten, Hunnen und Cemandren
gemischt bei Castra Martis angesiedelt waren,

Dux von Libya Pentapolis im 4. Jhdt. Jord. Get.

50 50, 265. [Seeck.]

Blinlaioi (BhovXaTot) , Volk im Innern von
Arabia felix zwischen den Marithi montes und
dem Flusse Lar (Ptol. VI 7, 24). Von Blau
mit den Bahila in Waschm, von Sprenger (Alte

Geogr. 396) mit den Banu-Wa'il in der Gegend
von Irdt und Iemama identificiert. Weder diese

noch Glasers Vermutungen (Skizze 293) sind ge-

niigend begriindet. [D. H. Mailer.]

BXmpuaZog agxog s. Quadratus panis.

60 Bloson (B/.ooior), Sohn des Pythion. 'Aycovo-

#hng in Iasos zwischen 188—146 v. Chr., Le Bas
m 290. [Kirchner.]

Blossius. Blossii als angesehene campanische

Familie genannt bei Cic. leg. agr. II 93, wo zweifel-

los nicht an C. Blossius aus Cumae gedacht sein

kann ; hat Cicero uberhaupt eine bestimmte Per-

son dort gemeint, so kann es nur, wie der Zu-

sammenhang ergiebt, eine lebende sein.
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1) C. Blossius aus Cumae, Anhanger der stoi-
schen Philosophie, Schiiler des Philosophen Anti-
patros aus Tarsos. Er war eng befreundet mit
Ti. Gracchus, dem Tribunen, ein Teilnehmer seiner
Plane

;
allgemein ftihrte man auf seine und des

Rhetors Diophanes Anregung zuriick, dass Grac-
chus mit seiner Agrargesetzgebung hervortrat, Plut.
Ti. Gracch. 8. 17. Cic. Lael. 37. Nach dem Tode
seines Freundes wurde auch er in die Outer-
suchungen verwickelt, mit welchen die Optimaten
Tiberius Anhanger heimsuchten (nach Cic. a. a. 0.
im J. 132). Vor die Consuln gefuhrt, erklarte er
offen, auf Tiberius Geheiss habe er alles gethan.
Wie nun, fragte Scipio Nasica, wenn Tiberius dir
befohlen hatte, das Capitol in Brand zu stecken?
B. wandte ein, dies wlirde Tiberius nimmer ge-
than haben. Als aber viele andere diese Frage
wiederholten (xoXXdxig 8k xal sroXX&v to avtd
nvvftavofihoiv Plut., danach ist also Ciceros Er-
zahlung, wonach Laelius die gleiche Frage that,
mit Plutarch vollkommen vereinbar), wenn es nun
aber Tiberius doch befohlen hatte, so erklarte B.,
dann wurde er ihm gehorcht haben, weil Tiberius
nicbts befohlen hatte, was nicht dem Volke zu-
traglich gewesen ware, Plut. Ti. Gracch. 20. Cic.
Lael. 37 (aus diesem Val. Max. IV 7, 1). Trotz
Ciceros Declamationen fiber die unsittliche Ant-
wort ein Bescheid auf eine unsittliche Frage, der
fur beide Manner ein gleich riihmliches Zeugnis
ist. Er entzog sich der weiteren Untersuchung
durch die Flucht, begab sich zu Aristonicus nach
Asien und gab sich nach dessen Niederlage selbst
den Tod, Plut. Cic. a. a. 0.

2) Marius Blossius, praetor Campanus(=medix
tuticus) im J. 538 = 216, Liv. XXIII 7, 8. 9.
Blossii fratres in Capua als Urheber einer Ver-
schwflrung gegen die rOmische Besatzung im J. 544
= 210 hingerichtet, Liv. XXVII 3, 4. 5.

[Klebs.]

3) Blossius Dracontius s. Dracontius.
Blukion (BXovxwv), Castell der Tolistoboger

in Galatien, Eesidenz des Kimigs Deiotarus, Strab.
XII 567. Bei Cic. p. Deiot. 17 heisst dasselbe
missverstandlich Ijuceium (Lucium). Perrot Ex-
ploration de la Galatie I 188. Cramer Asia mi-
nor II 91. [Rage.]

Blustiemelus
,
Name, wahrscheinlich eines

Berges unweit Genua, in der Sententia Minucio-
rum de agro Genuate vom J. 117 v. Chr., CIL
I 190 = V 7749 Z. 21. [Hiilsen.]

Bmervasecus, Name einer spanischen Gott-
heit, CIL II 363 (Lusitanien). Hfibner bemerkt
dazu

,
dass

, wenn der erste Buchstabe B nicht
sicher ware, er an die Lesart denken wlirde: D(eo)
Mer(curio) Vaseco. [Ihm.]

Bnon (Bvmv), zweiter Kflnig der Hvksos in
Agypten, Manethos nach African, bei Synkell
p. 61 A. Euseb. ebd. 61 D. Schol. Plat. 424 p. 99
(= Banon Euseb. chron. p. 99; Br\wv Joseph, c.

Ap. I 14; Baion- Joseph, bei Svnkell. p. 104). FHG
II 567. Lepsius Konigsbuch, Quellentafel 15.

[Sethe.]
Bo Die bei Vaison im Lande der Vo-

contii gefundene Inschrift CIL XII 1371 nennt
einen praef(ectus) Bo twr. Der Name des Pa-
gus bleibt unsicher, denn schwerlich ist Bo[con]

-

twr. zu erganzen. 0. Hirschfeld S.-Ber. Akad
Wien CIII304. Ob Bo[dion]tior. (= Bodionticor

,
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s. d.)? Ebenso verstflmmelt ist der Name einer
Ortschaft auf der in Meythet bei Annecy gefun-
denen Inschrift CIL XII 2532 Numin[ibus Augu-
storum] et vicanis Bo

; vgl. 0. Hirschfeld
CIL Xn p. 219. 305, der auf Bautas im Itin.
Ant. 347 verweist. Holder erganzt zweifelnd
Bofutas] Altcelt. Sprachschatz s. v., Allmor
dachte an Bo[villensibus] . [Ihm.]

Boa heisst auf der Tab. Peut. und beim
lOGeogr. Eav. 408, 5 die bei Plin. n. h. Ill 152

Bavo genannte dalmatinische Insel Bua. Amm
Marc, schreibt XXII 3, 6 und XXVin 1, 23 con-
sequent: in insulam Delmat-iam Boas und ad
Boas Ddmatiae locum. Nach Mommsen CIL
III p. 393 gehOrte sie wie die auf dem benach-
barten kleineren Eilande gelegene Stadt Tragurium
den Issaern. Im 4. Jhdt. Detentionsort fur Staats-
gefangene. Vgl. Cod. Theod. XVI 5, 53. C. Muel-
ler Geogr. gr. min. I 29. [Patsch.]

20 Boacias (extgojiij Boaxlov liest Miill er Ptol.
Ill 1, 3, wo die Hss. Bodxzov und BoXxiov haben),
Nebenfluss des Macra in Ligurien, wahrscheinlich
jetzt Vara. Die Station Boaceas der Via Aurelia
(Itin. Ant. 293) 12 mp. nOrdlich von Luna wird
vermutlich unweit des Zusammenflusses von Macra
und Vara, beim heutigen Vezzano, gelegen haben.

[Hiilsen.]
Boayog. Hesych.: Bovdyog (fioayog) dyeXdg-

Xf]s 6 rijg dyeXr\g agxcov siatg. Auf Grund dieser
30Steile sowie von Plut. Lyc. 17 hatte Boeckh ur-

spriinglich angenommen, dass die Knaben, welche
in Sparta den einzelnen Abteilungen (flovac) zur
Durchfiihrung der staatlichen Erziehung zugeteilt
waren und sich einen Aufseher erwahlten, be-
rechtigt waren, einen ihrerGenossen zum flovayog zu
wahlen, dieser mithin auch ein Knabe gewesen sei.
Damit koimten aber die Inschriften (siimtlich aus
rCmischer Zeit) nicht vereinigt werden, aus den en
hervorgeht, dass der /?. ein Mann gewesen ist

40 und mehrere Amter mit einer solchen Aufseher-
stelle cumuliert werden konnten. Mit Eucksicht
auf die citierten Stellen und Xen. rep. Lac. 2,
11 nimmt man daher an, dass die

fi. aus der
hOchsten Altersklasse, den i'gareg , also den fiber
zwanzig Jahre alten Jfinglingen bestellt wurden.
Vgl. Boeckh CIG I p. 612 und Gilbert St. -A.
12 69

- [Szanto.]
Boagrios (BodyQioe , im Etym. M. 202, 28

Bdayoog), Giessbach im Gebiet der epiknemidi-
50 schen Lokrer, auch Mdvtjg genannt, meist trocken,

zeitweise aber zwei Plethren breit, Strab. IX
426. Gelegentlich des grossen lokrischen Erd-
bebens vom J. 426 v. Chr. (Thuk. Ill 89) hatte
er sein Bett ganzlich geiindert, Dem. Kali, bei
Strab. I 60. An ihm lag die Stadt Thronion. H.
II 533. Paus. V 22. 4. Ptol. HI 14, 10 fl5, 11).
Bursian Geogr. n 88. Neumann-Partsch •

Phys. Geogr. 164. 32 If. [Oberhummer.]
Boaktes s. Boacias.

60 Boalla(?), Ort in Phrygien oder Pisidien, von
dem nur das i&vtxdv iiberliefert ist, BoaXtavdg,
auf einer in Saghir, nOrdlich vom Hoirangiolu ge-
fundenen Inschrift, Sterret Papers of the Ame-
rican school at Athens III nr. 382, 1. [Ruge.]

Bodvij Xifivrj, der fruhere Name fiir den Sa-
bandschagiolu. Geopon. IV 1, 3. Euagr. hist. eccl.
II 14. Anna Comnena X 5. Tomaschek S.-Ber
Akad. Wien 1891 vm 7. [Ruee

]
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Boanensis (civitas) , Bischofssitz in Africa,

Provinz Byzacena (Notitia episcoporum in Halms
Victor Vitensis p. 67). [Dessau.]

Boanuni, Ort in Arabia Felix, Geogr. Eav.

II 6 p. 56 nr. 22, worin sicherlich mit Blau eine

der grossen Tiefebenen des jemenischen Hoeh-

landes mit den Stadten Eaidat etc. (Hamdani
Geogr. Ill, 16fF. u. s.) erkannt werden muss.

[D. H. Miiller.]

Boaris und Bovenna, zwei klcine Inseln im
sinus Oallieus in der Nahe von Sardinien (Tab.

Peut. Geogr. Rav. V 26 p. 410 P.), nicht naher

zu identificieren, aber hochst wahrscheinlich an

der Nordspitze in der Strasse von Bonifazio. Die von

Cluver versuchte, von la Marmora und Des-
jardins (Table de Peut. 91) angenommene Iden-

tification mit den zwei unbewohnten Felseilanden

il Toro und la Vacca (Boagig und Bovxivva !) an

der Sudwestspitze bei Sulci ist unmOglich. S.'u.

Bucina Nr. 1. [Hiilsen.]

Boarium forum (Cic. pro Scauro 23) in Rom,
Platz am Tiber, zwischen dem Fluss und den Ab-
hiingen des Capitols, Palatins und Aventins. Den
Namen leitete man in der Kaiserzeit ab vom
Weiden der Binder des Geryones, die Hercules

hierhergebracht habe (Propert. V 9, 17), oder von
dem Bronzebild eines Stiers (Ovid. fast. VI 478.

I 582), der aus Aigina als Kriegsbeute nach Eom
gobracht war (Plin. XXXIV 10; vgl. Tacit, ann.

XII 24) : beides willkiirlich, da vielmehr die Be-

stimmung als Viehmarkt die ursprfingliche , und
wenigstens der Grosshandel in Vieh noch in spater

Zeit hier localisiert war (Inschrift der Ehrenpforte

fiir Septimius Severus und seine Familie neben S.

Giorgio in Velabro, CIL VI 1035: argentari et ne-

gotiantes boari huius loci qui invehent devoti nu-

mini eorum ; 204 n. Chr.). Das f. B. diente als

Markt der altestenpalatinischen und der Septimon-

tialstadt, erst nach der Vereinigung dieser mit der

sabinischen Niederlassung auf dem Quirinal wurde

der sumpfige Thalgrund zu Fiissen des Capitols

als Forum Eomanum (durch Anlage der Cloaca

maxima) der Bebauung gewonnen. Als uralt gait

der Kultus des Hercules auf dem f. B. : der Gott

sollte hier, nach Uberwindung des Cacus, den

Grossaltar(ara maxima Ovid. fast. 1 576. Dionys.

I 40. Serv. Aen. VIII 271. Tacit, ann. XII 24.

XV 41. CDL VI 314—319) gegrundet haben, in

dessen Nahe dann sein runder (Liv. X 23, 3)

Tempel (templum Herculis Invicti oder Victoria:

Diod. IV 21. Tacit, ann. XV 41. Plin. X 79.

XXXV 19. Fest. 242. Solin. I 10. Macrob. Ill

6, 10. Hemerologien zum 12. August, s. CIL 12

p. 324) errichtet war (De Eossi Ann. d. Inst.

1854, 28ff.). Einen zweiten, auch bei der Ara
maxima, erbaute Pompeius (Vitruv. Ill 2, 5. Plin.

XXXIV 57), letzterem gehOren zum Teil die unter

die Kirche S. Maria in Cosmedin erhaltenen Eeste

an, wahrend der Eundtempel und die Ara maxima
nOrdlich von der Kirche gelegen haben miissen.

Auf dem f. B. lagen ferner : ein Tempel der For-

tuna (Liv. XXIV 47, 15. Dionys. IV 27) und der

Mater Matuta (Liv. V 19, 6. XLI 28, 8. Ovid,

fast. VI 481. Hemerologien zum 11. Juni, s. CIL
12 p. 320), letzterer wahrscheinlich jetzt Kirche

S. Maria Egiziaca, ersterer ihm nOrdlich benach-

bart (beide zusammen genannt Liv. XXXV 7, 6.

XXXIII 27, 4); ein Tempel des Portunus, viel-

leicht der noch erhaltene Eundtempel am Tiber

(Portunium, Fronto ad Marcum I 7 p. 19 Nab.
Hemerologien zum 17. August ; derselbe Name
durch Conjectur herzustellen bei Varro de 1. 1. V

1 45 und in der Not. reg. XI), endlich ein kleines

Heiligtum derPudicitia patricia nahe dem runden

Herculestempel (Liv. X 23, 3. Fest. 242). Nach
der Galliereroberung sollen bei dem doliola ge-

nannten Orte (s. d.) Heiligtiimer vergraben sein.

Die offers hierher gerechneten Tempel der Ceres

und der Felicitas liegen schon nicht mehr im Ge-
biete des f. B. Das f. B. war ein lebhafter Platz.

inmitten eines volkreichen Viertels (dreistOckige

Hauser schon vor dem zweiten punischen Kriege.
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Liv. XXI 62, 3); ein Brand verheerte es im J. 210
(Liv. XXXV 40, 8), doch wurden die zerstorten
Gebaude mit etwas veranderter Orientierung bald
wieder aufgebaut (Lanciani Not. d. scavi 1890,
213. Bull. com. 1892, 279). Das erste Gladia-
torenspiel sah Rom 264 v. Chr. auf dem f. B.
(Valer. Max. II 4, 7). In Zeiten der Not wurden
(sogar noch in der Kaiserzeit, Plin. XXVIII 12)
auf dem f. B. Menschenopfer durch lebendig Be-
graben dargebracht (Liv. XXII 57, 6. Oros. IV
13, vgl. Dio frg. 47 = Zonar. Vin 19, 9). An
das Forum stiessen die altesten Navalia, der
Circus maximus und in spaterer Kaiserzeit die
statio annonae (s. d.) ; die alteste Briicke Eoms,
der pons sublicius, sowie die erste Steinbrucke,
pons Aemilius, verbanden das f. B. mit dem
rechten Tiberufer (Ovid. fast. VI 478). Erhalten
sind, ausser den erwahnten Tempelresten und der
kleinen Bhrenpforte der argentarii et negotiantes
boari (s. o.; Reber Ruinen Roms 345) noch derl
sog. Ianus quadrifrons, ein vierthoriger Bogen (s.

d.). Erwahnt wird das f. B. noch bei Pest. ep.

30, im Appendix der constantinischen Regions-
beschreibung, bei Polem. Silv. (Mommsen Chron.
min. I 545), bei Aethic. p. 716 Gron. Ein antikes,
auf dem Esquilin 1668 gefundenes Bild stellt

u. a. auch den forus boarius und forns olito-
rius dar; die Beziehung auf Rom ist wahrschein-
lich (Hiilsen Rom. Mitt. 1896,213—226). aber
die schematische Darstellung fur unsere Kennt-

3

nis der Topographie von geringem Werte. Vgl.
Jordan Top. I 2, 474—487. Gilbert I 74—80.
HI 433—441. Hiilsen Atti dell' Acc. Pontiflcia
di Archeologia N. S. VI 231—275. [Hiilsen.]

Boarius campus in Rom, nur genannt auf
der christlichen Inschrift CIL VI 9226: qui fuit
oancellarus primi loei eampi boari; ungewiss
ob mit dem forum boarium oder dem campus
peeuarius zusammenzustellen. [Hiilsen.]

Hourm in (BoaQ/ii'a), Epiklesis der Athena in 4
Boiotien, Lykophr. 520 nebst Schol. Das Wort
kennzeichnet die Gottin als die Erfinderin des
Pflugens, die zuerst das Rind an den Pfiug spannte,
O.MullerOrchom. 186. Burnouf Legend, athen.
84. Vgl. Budeia. [Jessen.]

Boas (Boas), nach Procop. b. Pers. II 29;
b. Got. IV 2 einheimischer Name des pontischen
Plusses Akampsis (s. d.) , der in Armenien ent-
springt und, nach Aufnahme vieler Bache schiff-

bar geworden,,bei Apsarus in den Pontos mundet; 5(

der heutige Coroch-su. Nach drci Stellen der
armenischen Geographie des Moses von Chorni
entspringt der Akampsis in demselben Bergstock
Katar-erkir (summitas mundi), wo auch der Je-
phrat Eras'ch und Gajl ihre Qucllen haben, und
bewiissert zumal den Canton Sper (s. Saspeires);
an seinem Oberlauf wird er von den Khattikh
genannt Kakamar, im Gebiete der Taikh (georg.
Too, s. Taochoi), wo er den Parchar (s.Parya-
dres) durchbricht, fiihrt er den Namen Woh, im 6C
Unterlauf bei den Egerkh (Kolchoi) den Namen
Akampsis (p. 28. 35 ed. Soukry). Woh ist demnach
der B. des Prokopios, der noch hinzufngt, auch
der Phasis werde so genannt — pffenbar eine Ver-
wechslung mit der nahe den Corochquellen von
Tao und Tortom dahinstreichenden Araxesquelle
Pasin-su oder dem Phasis des Xenophon im Lande
der Phasianoi, armenisch Basean. [Tomaschek.]

Boason (Bodocov). Auf einem Prosch aus dem
Peloponnes im Berliner Museum steht als Weih-
inschrift "A/ia>v l£/(ov6ov Booloqvi. Prankel Arch.
Jahrb. I 50f. sieht in B. eine Epiklesis des Apollon.

[Jessen.]
Boates s. Boiates.
Boathoios (Boaftoios, so Collitz Dial.-Inschr.

nr. 1844. 1863. 2160. 2167. 2178. 2198. 2205;
auch Boa&oos, ebd. nr. 2052. 2088. 2190. 2204.

10 2213. 2217 u. (i.), Monatsname des delphischen
Kalenders, sinnverwandt dem ionischen Boedro-
mion

; wie dieser mit der Peier des Apollon Boe-
dromios in Verbindung gehracht wird, so diirfte
B. in Beziehung zu den Boathoien zu bringen
sein. Gleichungen mit fremdenKalendern : C o 1 1 i t z
nr. 1844 rcov Ahmlmv . . . (irjvog ITqoxvxMov, sv
AskyoXs Se ftrjvo; Boa&oiov, ebenso nr. 1863. 2127.
Pernor nr. 2204 iv Ankyots . . . mv6g Boa&oov,
h 8e Xaletco . . . fi-qvoq Bovxaxlov. Er gehort

!0der nQmta eidfirjvoe an, Collitz nr. 2088. 2190.
2198. 2217. Uber seine Zeitlage Mommsen Del-
phika 123. C. P. Hermann Griech. Monats-
kunde VII 49. [Kubitschek.]

Boathoos (Boa&oog). Wie der Monat Boe-
dromion dem Apollon Boedromios geweiht war, so
entspricht dem delphischen Monat Boathoios (s. d.)
ohne Zweifel ein Apollon B. , Roscher Apoll.
u. Mars 71, 148; vgl. o. Bd. II S. 45. Wenn B.
als Kultbeiname auch noch nicht nachgewiesen

0 ist, so werden doch oft Getter als 0ot]&6ot oder
fiori&oi gefeiert,^. B. Apollon (Kaibel Epigr. gr.
1039, 2. Kallim. hymn. IV 27), Artemis (Kallim.
hymn. Ill 22. 153), Asklepios (Isyll. Epidaur. E 4
Wilamowitz), Herakles (Kallim. hymn. Ill 153),
die Dioskuren (Theokr. XXII 23). [Jessen.]

Boauleia (Boavkeia), .Ochsenhof, erdichtete
Localitat Skythiens, Pisamlros bei Steph. Byz. s. v.

[Tomaschek.]
Boballica s. Bovallica.

0 Bobiense fragmentum mathematicum s. An-
themius Nr. 4.

Bobisciana (Ortsname aus Mauretania Tin-
gitana, Geogr. Rav. Ill 11), s. Vopisciana.

[Dessau.]
Bobo (Bm[id>), alter Name fur Mixxqis (Hesych.),

womit wahrscheinlich Euboia gemeint ist (Hesych.
s. MAxqis). [Oberhummer.]

Boboneia (Bopwveta)
,
angebliche Stadt Ita-

liens, Steph. Byz. [Hiilsen.]

)
_
Bocchis tfruhere Lesart Aboeeis), Stadt in

Aithiopien, zwischen Primis und Forum Cam-
bysis, von Petronius auf seinem aithiopischen
Feldzuge (25 v. Chr.) erobert, Plin. n. h. VI 181;
wohl identisch mit 'Apovyxtg (auf dem linken
Nilufer unterhalb Ka^voov ia/ueTa ) Ptol. IV 7,
16 und B<byXii (Stadt am dritten Katarakt) Steph.
Byz. [Setne.]

Bocchori (Bocchorum bei Plin. ist Genet, pi.),

alte Stadt, unweit des heutigen Alcudia, an der
nordwestlichen Spitze der Balearis maior (Plin.
n.h. HI 77. Solin. 23, 14, der den Genet, sing.
Bocckoris bildet), phoinikischen Ursprungs (vgl.
o. Bd. II S. 2826), nachher civitas foederata.
Auf einem Patronatsdecret aas dem J. 6 v. Chr.
werden Praetoren als oberste Gemeindebeamte ge-
nannt (CIL H 3695). Der alte Name ist in dem
Flurnamen Campo de Bocar (oder el predat de
Boguer) erhalten

; vgl. CIL II p. 962. [Hubner.]
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Bocchus. 1) Konig von Mauretanien urns

J. 110. Die Grenze zwischen seinem Reich und
dem numidischen Iugurthas bildete der Fluss Mu-
luchath; bis zum Ausbruch des iugurthinischen

Krieges war er mit den ROmern weder in feind-

liche noch freundliche Beruhrung gekommen, Sail,

lug. 19, 7. 92, 5. Plin. n. h. V 19. Er war Iu-

gurthas Schwiegervater (Sail. lug. 80, 5. Plut.

Mar. 10; Sull. 3), doch bedeutete bei der unter
Numidern wie Mauren herrschenden Vielweiberei

dies Band nicht viel. So hatte B. denn auch
nach dem Ausbruch des Krieges sich nicht Iu-

gurtha angeschlossen, sondern sogar Gesandte nach
Rom geschickt und ein Biindnis angetragen. Aber
so vorteilhaft es fur die ROmer gewesen ware, so

ward es trotzdem nicht abgeschlossen , weil B.s

Gesandte, unbekannt mit den Sitten der dama-
ligen rOmischen Aristokratie , versaumt hatten,

die notigen Bestechungsgelder auszuteilen, Sail,

lug. 81, 4. Wahrend der ersten Kriegsjahre Melt
B. sich vom Kampfe fern; erst um die Zeit, als

Metellus abberufen wurde (J. 107), schloss B.

mit Iugurtha ein Biindnis gegen die Romer und
riickte vereint mit ihm in die Gegend von Cirta,

Sail. lug. 80—81. Metellus begniigte sich, B.
durch Gesandte vom Kriege abzumahnen, B. gab
ausweichende Antworten, so blieb es bis zu Me-
tellus Weggang bei diplomatischen Verhandlungen,
Sail. lug. 82—83. Als Marius deu Oberbefehl in

Africa ubernommen hatte (Ende 107 oder Anfang
106, was sich aus Sallusts chronologisch un-
deutlicher Erzahlung nicht entscheiden lasst), ver-

harrte B. zunachst in seiner zweideutigen Hal-
tung, Sail. lug. 88, 5—6. Als aber Iugurtha ihn
von neuem bestiirmte, ihn durch die Hofleute,

die er bestochen hatte, bearbeitete und ihm ein

Drittel seines numidischen Reiches versprach, ent-

schloss er sich zu offenem Kampfe. Er vereinigte

seine Truppen mit denen Iugurthas, und als Marius
vom Flusse Muluchath sein Heer in die Winter-
quartiere fiihrte, geriet er zweimal durch die ver-

biindeten Truppen in grosse Bedrangnis, brachte
aber beidemale schliesslich den Africanern schwere
Niederlagen bei, Sail. lug. 97—101. Oros. V
15. Dieser militarische Misserfolg veranlasste den
wankelmutigen Konig, neue Verhandlungen mit
Marius anzukniipfen, als dieser in Cirta die Winter-
quartiere bezogen hatte. B. bat, dass L. Corne-
lius Sulla und A. Manlius zu ihm geschickt wur-
den, und erOffnete diesen, als sie seinem Wunsch

;

entsprochen hatten, seine Bereitwilligkeit, mit den
Rflmern Frieden und Freundschaft zu schliessen
und zu dem Behuf, falls Marius es gestatte, eine
Gesandtschaft nach Rom an den Senat zu schicken,
Sail. lug. 102. Appian. Num. 4. Die maureta-
nischen Gesandten wurden zunachst nach Utica
beschieden; als sie auf der Reise von Raubern
geplBndert waren, nahm Sulla sich ihrer freund-
Uch an, Appian. Num. 5. Plut. Sull. 3. In Utica,
wo Marius Kriegsrat hielt , ward ihnen die Er-

1

laubnis nach Rom weiterzureisen erteilt und dem
Konige die erbetene Waffenruhe gewahrt. In Rom
ward ihnen der Bescheid, das Vergangene sei ver-
ziehen, die Freundschaft werde B. sich zu ver-

dienen haben, SalL lug. 103. Der KOnig ver-

stand den Wink und erbat sich Sulla zu erneu-
ten Verhandlungen. Nachdem er bis zuletzt ge-
schwankt haben soil, ob er den Sulla dem Iugur-
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tha oder diesen jenem verriete, lieferte er Iugurtha
den ROmern aus, Sail. lug. 105—113. Plut. Mar.
10 ; Sull. 3, kurze Erwahnungen Liv. per. LXVI.
Flor. I 35. Eutrop. IV 27. Oros. V 15. [Vict] de
vir. ill. 75, 2. Dio frg. 89, 5. 6. Dass darauf die

ROmer mit B. einen Freundschaftsvertrag abge-
schlossen haben, bezeugt ausdrucklich Plut. Mar.
32, wenn er den B. bezeichnet als ov/tpaxos 'Pa>-

juouW dvayeyQa/ifievos = in formulam amieorum
irelatus. Da die Romer damals das numidische
Reich nicht eingezogen haben, so hat B. wahr-
scheinlich einen Teil davon erhalten. Darauf
fiihrt auch Sail. lug. Ill, 1, der Sulla dem B.,

wenn er Iugurtha ausliefere, versprechen lasst:

amicitiam focdus Numidiae partem, quam nunc
peteret, tunc ultro adventiwam.

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
B. und Sulla blieben weiter bestehen. Wie Sulla

sich einen Siegelring anfertigen liess, welcher Iu-

gurthas Auslieferung an ihn durch B. darstellte

(Plut. Mar. 10; Sull. 3. Valer. Max. VIII 14, 4),

so weihte spater B. auf dem Capitol ein goldenes
Bildwerk desselben Ereignisses, Plut. Mar. 10.

Als Sulla sich zum erstenmal um die Praetur
bewarb, liess das Volk ihn durchfallen, weil es

wiinschte, dass er als Aedil Spiele geben sollte

und dabei seltene africanische Tiere als Geschenke
des B. erwartete; so gab Sulla selbst in seinen
Denkwurdigkeiten an, Plut. Sull. 5. Als Praetor
im J. 93 (vgl. Veil. II 15, 3) erfullte er diese

Hoffnung durch Vorfuhrung von LOwen, die ihm
mit Speerwerfern B. geschickt hatte, Plin. n. h.

VIII 53. Sen. brev. vit. 13, 6. Ein Beispiel von
B.s Grausamkeit bei Plin. n. h. VIII 15 , sein

Sohn Volux wird erwahnt Sail. lug. 101. 105ff.

B. ist dargestellt auf Denaren des Faustus
Cornelius Sulla, Mommsen R.M.-W. 624 nr. 263.
Babelon 1 421; das Geprage zeigt einen sitzenden

romischen Magistrat (= Sulla), vor dem ein bart-

loser Mann mit dem Olzweig in der Hand kniet

(= B.), wahrend hinter ihm ein anderer gefessel-

terMann (= Iugurtha) kniet. Wie schon Eckhel
D. N. V 193 richtig erkannte, ist dies eine Nach-
bildung des von B. gestifteten Weihegeschenkes
(s. o.), wie eine solche Sulla auch auf seinem
Siegelring hatte. Sehr unsicher aber ist die Be-
ziehung einer africanischen Miinze mit phoiniki-

scher Legende, deren Lesung zum Teil zweifel-

haft ist, auf diesen B. bei Miiller Numismatique
de l'ancienne Afrique III 88.

2) Mit Bogud Konig von Mauretanien, Strab.

XVII 828. Beide wurden als Feinde der Senats-

partei im J. 705 = 49 von Caesar als KSnige an-

erkannt, Dio XLI 42. Im africanischen Kriege
Caesars unterstiitzte er mit P. Sittius diesen ge-

gen die Pompeianer und Iuba, Dio XLIH 3. Sie

fielen in Numidien ein, eroberten Cirta und ver-

anlassten dadurch Iuba, der eben im Begriff stand

sich mit Scipio zu vereinigen, seine Truppen zu-

riickzufuhren, Appian. b. c. II 96. Bell. Afr. 25.

Nach der Beendigung des Krieges gab ihnen Caesar
zur Belohnung ein Stuck des westlichen Numi-
diens, das unter Iubas Oberherrschaft Massanassa
besessen hatte; als Caesar ermordet war, kehrte

Massanassas Sohn Arabio, der sich nach Spanien
gefliichtet hatte, nach Africa zuruck, totete Sittius

und nahm B. sein vaterliches Gebiet wieder ab,

Appian. b. c. H 96 (abweichend Dio XLIX 22).

19



.Docconi Bockshornklee 580
Wenig glaublich ist daher Dios XLIII 36 Nach-
richt, B. habe seine Sohne dem Sextus Pompeius
zur Unterstiitzung im spanischen Kriege gesandt,
wahrend Bogud auf seiten Caesars gefochten habe.
Thatsachlich aber haben beide in den Partei-
kampfen nach Caesars Tode in verschiedenen Lagern
gefochten; Bogud war Anhanger des Antonius und
wurde von B. vertrieben, den Caesar (der Sohn)
im Besitze seiner Eroberung bestatigte, Bio XLVIII
43 (J. 716= 38). B. starb im J. 721 = 33, und ]

Caesar zog sein Reich ein, Dio XLIX 43. Im J. 729
= 25 gab er aber die Gebiete des B. und Bogud
dem jtingeren Iuba, Dio LIII 26. Strab. a. a. 0.

tiber die auf diesen Konig bezogenen africa-
nischen Miinzen mit phoinikischer Legende vgl.
Milller Numismatique de l'ancienne Afrique III
97ff. [Klebs.]

8) Einen B. nennt Solinus an drei Stellen (27,
3. 37, 8. 38, 22) als seine Quelle, und Momm-
sen (Solin.2 praef. XIV) sieht in ihm den Cor- i

nelius B., den Plinius n. h. verschiedentlich (s. den
Index in Detlefsens Ausgabe und Hubner zu
CIL II Suppl. 5184) als Gew&hrsmann iiber spa-
nische, speciell lusitanische Verhaltnisse anfuhrt.
Nach Mommsen hat dann Solinus ein chrono-
graphisches Werk des B. benutzt, das zu scheiden
ware von einem Specialwerke tiber Spanien, das
Plinius eingesehen hatte. Dieser Cornelius B.
wird wohl mit Becht gesucht in zwei lusitani-
schen Inschriften (CIL II 35 und Suppl. 5184), 3
nach denen er L. Cornelius C. f. Bocchus hiesse
und Flamen der Provinz und Trib. mil. leg. Ill
Aug(ustae) gewesen ist. Beide Inschriften waren
nicht einem, sondern zwei jedenfalls mit einander
verwandten Leuten zuzuweisen, falls die Lesung
L. Cornelia L. f. statt 0. f. in CIL II Suppl.
5184 die richtige sein sollte. [Henze.]

Bocconi, beim Geogr. Rav. IV 27 p. 240
zwischen Bapinco (= Vapincum) und Brigan-
tinomagus genannt, in Gallia Narbonensis; = Fo- 4
rum Voconi (Itin. Ant. und Tab. Peut.).

[Ihm.]
Boccng, der Localgott von Boucou (?) (Haute-

Garonne) bei St. Gaudens auf einer aus Val d'Aure
(Hautes-Pyren&s) stammenden, jetzt im Museum
von Toulouse befindlichen Inschrift: Bocco Harou-
soni M. Val. Fuscinus v. s. I. m. Rev. archeol.
XVI 1860, 489 (= Roschach Catalogue nr. 180;
vgl. nr. 187 Bocco Harausoni M. Val. Fuseus
v. s. I. m.). Holder Altcelt. Sprachschatz s, v. 51

Der Mannsname Boccus z. B. CIL II 410.

[Dim.]
Bochai (B6Xai Ptol. V 13, 9), ein im Beretch

der mos'chischen Berge nOrdlich vom Euphrates
hausender Volksstamm Armeniens; bei Gelegenheit
des parthischen Feldzugs des Traianus im J. 114
hatte Quadratus (bei Steph. Byz.) die Bonchai er-
wahnt, (s. d.). Moses von Chorni (p. 35 ed. Sou-
kry) kennt einen zwischen Taikh und Sa Mc'che
gelegenen Gau Bucha, und Gori'un erwahnt ein 6(
armenisches Geschlecht Bochaiunikh. Man kOnnte
uberdies den in der iberischen Chronik p. 321
Br. und bei Wachust erwahnten Ort Phoga oder
Phoka vergleichen, welcher zwischen den beiden
Anhflhen Abul siidlich vom See Pharawani liegt;
vgl. Pagae. [Tomaschek.]

Bochiana, altere Lesart fur Boggiana, s. d.

Bochoros (Boyogoe), Babylonier, Richter {y.qi-

raiv xar' execvov; xaigovg agioxog) in einer ge-
lehrten chorographisch-ethnographischen Sage von
dem Streite der Geschwister Euphrates, Tigris
und Mesopotamia. Iambi. Dram. 8.

[Baumstark.]
Bochos (B&xos), agyptischer Konig, s. BoS-

thos Nr. 1.

Bockshornklee. Trigonella foenum graecum
L., heute rijXv und fimo-greco genannt, aber in

lO Griechenland wohl wegen des starken Aromas gar
nicht, in Italien seiten, besonders noch in den
rOmischen Marken und in Umbrien als Futter-
pflanze angebaut, wahrend in Agypten von den
Fellachen das Mehl anderem Brotmehl beigemischt
wird und man im Winter die Flulsen vielfach
griin zum Brote verzehrt ; hier wie in Indien Wi-
den auch die jungen , nach Melilotus oder nach
Schabziegerkase riechenden Triebe ein beliebtes
Gemiise. Einheimisch ist der B. wohl nur im

lONordwesten Indiens bis Kleinasien bin und im
Siiden Europas nur verwildert. Theophrast nennt
ihn fiovxega; (hist. pi. VIII 8, 5; e. pi. V 15,

5) und sagt, dass dieses mit der Linse Ahnlich-
keit habe (hist. pi. IV 4, 10) und erst im ge-
trockneten Zustande rieche (c. pi. VI 14, 10).
Nikander (alex. 424), welcher das povxegae als

Viehfutter bezeichnet, sagt, dass es zwischen den
Blattern wohl geschwungene Horner, d. h. Hiil-
sen, hervorbringe , und sein Erklarer Euteknios,

0 dass es so benannt sei, weil die Frucht dem Ochsen-
horn Shnle (vgl. Plin. XXIV 184. Etym. M. 207,
35). Dieselbe Bezeichnung findet sich noch bei
Rufus Ephesius, wahrend der Compilator seiner
Werke, Aetios (Ausgabe des Rufus von Darem-
berg p. 336. 393) dafur xijkv; hat. Letzterer Name
findet sich auch einmal bei Theophrast (hist. pi.

Ill 17, 2), so dass es zweifelhaft erscheint, ob er
damit den B. gemeint habe. Die Ps.-Hippokra-
tiker haben teils alyog xegag (II 485 Kiihn), teils

0 povxegas (II 700), teils Ttjhe (HI 573). Sonst und
spater findet sich, abgesehen von den Byzantinern,
nur xfjhs und wird mit fiovxegag (Gal. XIX 89.
Hes.), mit diesem und alyixegae (Gal. VI 537)
und auch mit diesen beiden und dem lateinischen
faenum graecum (Diosk. II 124. Plin. XXIV 184)
identiflciert. Die ROmer sagten fur den B. auch
silicia (Plin. ebd. und XVHI 140) oder siliqua
(Col. II 10, 33. XI 2, 71), wovon wenigstens das
letztere auch die Hfilse der Hiilsenfruchte und

) das Johannisbrot bezeichnete. Der rOmische Vul-
garname faenum graecum (Col. a. a. 0.) zeigt,

dass der B. den Romern durch die Griechen und
zwar vor Cato bekannt geworden ist. Die zijlte,

jedenfalls der B. , wird von Dioskorides (III 41)
mit einer bei Nola in Campanien wachsenden Me-
lilotusart verglichen, die nur Melilotus italica Lam.
sein kann.

Gesat wurde der B. zum Futter fur die Rinder '

(Cato de agr. 27) oder Schafe (Geop. XVHI 2, 6)
)in ungepflugten (Col. II 10, 33) und moglichst
von Unkraut freien (Cato 35) Boden ; das letztere
geschah wohl, weil das Jaten zu muhevoll war.
denn Plinius (XVni 140) sagt, dass der B. urn
so besser fortkomme, je schlechter er behandelt
werde. Die Saatzeit fiel, wenn es sich nur urn
Futter handelte, um das Herbstaequinoctium, wenn
urn die Gewinnung des Samens, um den 1. Fe-
bruar (Col. II 10, 33; vgl. XI 2, 71. Pall. II 7.
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X 8. Geop. Xn 1, 1); im ersteren Fall brauchte
man sieben, im zweiten Fall sechs Modien zu
8,75 l.j dazu wurde der Boden dicht, aber nur
auf die Tiefe von vier Fingerbreiten womOglich
mit kleinem Pfluge aufgerissen und der hinein-
gestreute Samen mit der Hacke beschuttet (Col.
II 10, 33. Pall. II 7 ;

vgl. Plin. XVHI 140). Das
Futter wurde im Juni geschnitten (Pall. VH 3,

1). Die Pflanze sollte den Boden aussaugen (Cato
37, 1. Plin. XVH 56). Im J. 301 n. Chr. koste-

1

ten 17,51 1. Samen 1,87 Mark (Ed. Diocl. I 18).
Das Kraut konnte in Wein, 01 und BrOhe oder
mit Brot, in welchem Falle es den Kopf weniger
beschwerte, genossen werden (Gal. VI 538. Apic.

211); es konnte sogar als Leckerbissen angesenen
werden (Hist. Aug. Elag. 20), wurde jedoch in
der Regel verschmaht (Ammian. Anth. Pal. XI
413, 3) oder durfte nicht in Menge genossen
werden (Gal. VI 790).. Dagegen wurde es ge-
braucht zur Parfumierung des Weins (Col. XIII
20, 2), des Mostols (Col. XII 53, 1), des Pechs,
womit die Weinfasser im Innern iiberzogen wur-
den (Geop. VI 7, 1. 2), der Trinkbecher (Cato bei
Fest. ep. p. 51, 2) oder um den Wein dauerhaft
zu machen (Col. XII 21, 3. 28, 1. Geop. VII 12,

6; vgl. VI 7, 1). Beim OlivenOl erzielte man da-
durch eine weisse Farbe, dass man in heissem
Wasser maceriertes Kraut des B. und diinne Stiicke
von fettem Fichtenholz und spater noch Honig-
bliiten und Iriswurzel hineinthat und es der Sonne I

aussetzte (Diosk. I 32). Zu den Zeiten des Ko-
mikers Menandros bereitete man aus Olivenol, B.
und anderen aromatischen Stoffen eine beliebte
Salbe (Plin. XIH 13), die Festgenossen des An-
tiochos Epiphanes salbten sich mit einer aus B.
bereiteten Salbe (Polyb. XXXI 4, 2), und von
einer ahnlich der ersten zusammengesetzten Salbe
spricht auch Dioskorides (I 57) ; nach diesem sollte

das Kraut jung, nicht zu aromatisch und von
sflssbitterlichem Geschmack sein und die Salbe 4
nicht nur verschiedene medicinische Eigenschaften
haben, sondern auch Sommersprossen entfernen
und iiberhaupt einen Bestandteil von SchCnheits-
mitteln bilden. In der Medicin wurde der B.
vielfach angewandt. Er sollte die Malve ersetzen
kOnnen (Gal. XIX 735), der Same eine erwiir-
mende (Cels. II 33. Gal. VI 537. XII 141. XV
457) oder trocknende Wirkung haben (Plin. XXIV
184), letztere auch sein Mehl (Gal. XI 729) ; dieses
sollte auch eine erweichende und verteilende Wir- 5
kung haben (Cels. n 33. Diosk. n 124; vgl. Plin.
a. a. O.), ferner in Wein und Honig gekocht als
Umschlag gegen Ohrenleiden (Cels. VI 7, 1. Marc.
Emp. 9, 57), in Honig *und Milch gegen Entziin-
dungen (Diosk. a. a. 0.) und mit einem Zusatz
von Leimsamen gekocht gegen Geschwulste am
Halse (Ps.-Hipp. IH 573) und Magenleiden (Plin.
XX 251. Plin. Iun. H 4 ; vgl. Marc. Erap. 20,
131) helfen. Haufig wurde der B. Klystieren zu-
gesetzt (Cels. H 12, 2. VII 27. Scrib. Larg. 118
Ruf. Ephes. p. 5. 48; vgl. Marc. Emp. 29, 56),
sollte ferner gegen Blasenleiden (Ruf. Ephes. 58)
und Podagra (Lucian. tragoedop. 158; vgl. Scrib.
L. 160., Marc. Emp. 36, 45) u. s. w. und ein De-
coct des Samens gegen Krankheiten des Uterus
helfen (Diosk. II 124. Plin. XXIV 184- vgl 185
—187. Cels. V 21, 2. Ps. Hipp. II 700). In der
Tierarzneikunde wurde der Same mit anderen Me-

dicamenten besonders gegen Krampfe (Pelagon
84. 85. 96. 113. Veget. VI 9, 3) und Husten (Pe-
lagon. aa. 00. u. 480. Veget. VI 9) der Pferde
angewandt. [Olck.]

Bococilon, beim Geogr. Rav. IV 27 p. 241
(zwischen Luco und Auguston), vermutlich = Dea
Vocontiorum (ad Beam Bocontiorum Tab. Peut.).

[Ihm.]
Bodas (Bodae), Castell der Dioikesis Thrake,

I nahe der Donau, von Iustinian I. erbaut, Prokop.
de aedif. IV 11 (p. 307). [Oberhummer.]

Bodencus s. Bodincus.
Bodenkunde. Obwohl man die Thatsache,

dass das oilyiav, eine ubrigens nicht genau be-
stimmbare Arzriei- und Gewrirzpflanze, in Libyen
wild wuchs, aber in Ionien und der Peloponnes
trotz vieler Versuche nicht gezogen werden konnte,
lediglich durch die Verschiedenheit des Bodens
erklaren wollte (Ps.-Hipp. II 327 K.), so war doch

0 im allgemeinen die Ansicht vorherrschend, dass das
Vorkommen der Pflanzen ebenso von klimatischen
wie Bodenverhaltnissen abhangig sei (Theophr
h. pi. II 2, 7—10; c. pi. n 3, 7. 8. 4, 1. Plin.
XVI 134f.). Als Baume, welche kalte Gegenden
lieben, werden erwahnt Kiefer, Eiche, Edeltanne,
Buchsbaum, Kastanie, Linde und einige niedrige
Gewachse (Theophr. h. pi. IV 5, 1 ; vgl. I 3, 6)

;

warme Gegenden bringen aromatischere Pflanzen
hervor (Theophr. c. pi. VI 18, 1). Auf der Insel

0 Elephantine in Oberagypten und bei Memphis
sollten die Rebe und der Feigenbaum immergriin
sein (Theophr. h. pi. I 3, 5. Varr. I 7, 6 ;

vgl.
Theophr. ebd. I 9, 5. Plin. XVI 81). In kalteren
Strichen musste die Wintersaat friiher als in war-
meren bestellt werden (Cato agric. 34, 1. Col. II
7, 2. 8, 2. 3. XI 2, 80. Plin. XVHI 203). Das
wichtigste Moment sollte der Wechsel der Jahres-
zeiten mit seinen verschiedenen meteorologischen
Erscheinungen sein, weshalb ein Sprichwort lautete

:

0 hoe (psgsi ovte agovga (Theophr. c. pi. Ill 23, 4.
Plut. symp. VH 2, 3). Ein warmes und heiteres
Wetter sagt mehr den schwachen Gewachsen, das
entgegengesetzte den kraftigeren zu (Theophr. c.

pi. Ill 21, 3), der Weizen vertragt mehr Regen
als die Gerste (ebd. 4). Der Regen nahrt die
Pflanzen (ebd. I 5, 2. Plin. XVII 12), jedoch kann
diese Nahrung, wenn zu reichlich, von den Pflan-
zen nicht verarbeitet werden (Theophr. c. pi. IV
12, 5). Am meisten nutzt er im Winter, dann
vor dem Ausschlagen der Baume und wann die
Frucht mOglichst entwickelt ist (ebd. II 2, 1. Plin.
XVII 17) ; besser ist der, welchen die Nord- als
der, welchen die Sfldwinde bringen (Theophr. c.

pi. H 2, 3). Die Winterkalte starkt die Wurzeln
(Theophr. c. pi. in 21, 5. 23, 5; vgl. h. pi. IV
14, 1), ebenso der Sehnee, welcher die Erde in
Garung bringt und lockert (Theophr. c. pi. Ill
23, 4; vgl. Plin. XVII 15) und das belebende
Princip der Erde (Ammoniak), welches durch die

D Ausdiinstung verloren gehen wurde , zuruckhalt
(Plin. XVH 14). Daher ist der Winter fur das
Gedeihen der Baume und deren Fruchtbildung
fOrderlich, wenn er reich an Niederschlagen der
Nordwinde und an Schnee ist und die Kalte sich
nicht bis zur Eisbildung steigert (Theophr. c. pi.

II 1, 2). Doch ist es ein Zeichen fur die Gute
des Bodens, wenn er den Extremen der Witte-
rung stand halt (Geop. II 10. 1). Besser sind
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Nord- als Siidwinde, See- als Landwinde, weil sie

kuhler sind, West- als Ostwinde (Theophr. c. pi.

II 3, 1 ;
vgl. 2, 4. Plin. XVII 10. 24. Geop. V 5,

1); in Italien ist der niitzlichste der Nordwest-
wind (Plin. II 127), besonders fur die Baume
(Plin. XVII 10. 18). Doch mussten z. B. die Reben
gegen die kalten Nordwinde dadarch geschiitzt

werden, dass die sie stiitzenden Pfahle an ihrer

Nordseite in die Erde gesteckt wurden (Varro r.

r. I 26. Col. IV 16, 3. Plin. XVII 10). Nebel ist

meist schadlich (Geop. V 5, 2), schadet in der

Bliitezeit bei Windstille (Theophr. c. pi. II 7, 4;

vgl. Plin. XVII 11) ; die Trauben konnen ihn ver-

tragen (Col. Ill 1, 5. Pall. Ill 9, 2), doch nur die

friihreifen und hartschaligen (Pall. a. a. 0.), be-

sonders aber die grossbeerigen von Ravenna (Plin.

XIV 34; vgl. Col. HI 2, 27); gut thut er der

Riibe, dem Rettig und der Hirse (Cato 6, 1. Varro
I 23, 7).

Jede Pflanze liebt auch einen besonderen
Boden (Theophr. h. pi. Ill 2, 5. IV 1, 1), die

Baume einen andern als die Feldfriichte (Plin.

XVII 25), weshalb z. B. die Ceder nirgends so gut

wie auf den Bergen Syriens gcdeiht (Theophr.

ebd. V 8, 1).

Was die Lage betrifft, so lieben die wilden
Baume mehr die Berge und kiihle Gegenden
(Theophr. ebd. HI 2, 4). Mit Ausnahme des Apfel-

und Birnbaums haben die auf Bergen wachsenden
Baume gefarbteres , festeres und glatteres Holz,

:

wie die Rotbuche, die Ulnae und andere (ebd. Ill

11, 5), sie tragen, wenn sie auch in der Ebene
schoneren Wuchs haben, selbst bessere Friichte

(ebd. Ill 3, 2). Besonders gilt dies von der Kiefer

und Edeltanne (ebd. Ill 3, 1. V 8, 3; vgl. Varro
I 6, 4). Durch seinen Waldreichtum zeichnet sich

Corsica am meisten aus (Theophr. ebd. V 8, 2),

jedenfalls infolge seines uberwiegenden Gebirgs-

charakters. Wie bei den Baumen, so kommt es

auch bei den Saaten sehr auf die Lage des Ackers •

in Bezug auf Wind und Sonne an (Theophr. c.

pi. Ill 23, 5). Cato (1, 2; vgl. Varro I 7, 1. Plin.

XVII 36) riet daher, bei dem Kauf eines Land-
gutes darauf zu achten, dass es am Fusse eines

Berges nach Siiden zu liege. Die Lage am Fusse
eines Berges hielten auch Hyginus und Tremellius

(bei Col. Ill 11, 8) als gunstig fur die Rebe. Eine
sonnige Lage liebt der Weizen (Cato 35, 1. Plin.

XVIII 164). Im allgemeinen gedeihen die Pflan-

zen am besten in der Ebene (Col. II 2, 3). Doch

!

muss die Ebene etwas geneigt sein, der Hugel
sanft ansteigen, der Berg bewaldet und mit Gras
bewachsen sein (Col. II 2, 1. Pall. I 5, 5; vgl.

Varro 1 6, 6). Fur Saatfelder eignet sich am besten

die Ebene, fur Weinpflanzungen Hugel, fur Wal-
der die Berge (Varro a. a. 0.). Hugel und Berge
geben wenig, aber guten Wein, feuchtes und ebenes
Land vielen, aber schlechten (Col. arb. 3, 7 ;

vgl.

Ill 2, 6}. Alle Baume wachsen gerade, glatter

und hoher, wenn sie an windstillen und schattigen (

Orten stehen. ebenso wenn sie dicht gepflanzt

sind ; denn wenn sie mehr in die Breite wachsen,
wachsen sie weniger in die Hohe, und die Winde
machen sie rauh und knotig, weil sie die Circu-

lation des Saftes hindern (Theophr. c. pi. II 9, 1

;

vgl. h. pi. IV 1, 5); besonders die Edeltanne liebt

schattige Stellen, wahrend das Gegenteil von der
Kiefer gilt (Theophr. h. pi. IV 1,1; c. pi. II 7,

2 ;
vgl. h. pi. IX 2, 3). Die nordliche Lage giebt

gerade Stamme,.viel und festes Holz, selbst die-

Nordseite der einzelnen Baume hat dichteres und
kriiftigeres Holz (Theophr. h. pi. V 1, 11; vgl. IV
1, 4). Die Weinpflanzung muss in kalten Gegen-
den nach Siiden, in heissen nach Norden, in ge-

massigten eher nach Osten als nach Westen liegen

(Pall. I 6, 2; vgl. Col. I 12, 6); die Lage in der

Ebene oder der Nordwind veimehrt die Quanti-

3 tat, die hiigelige Lage und der Siidwind Dessert

die Qualitat des Weins (Col. Ill 2, 6. Pall. I 6,

7). In Agypten und Numidien wurde sie am
besten gegen Norden angolegt (Col. Ill 12, 6. Plin.

XVIII 328), auch in Asien, Griechenland, Spanien,

an der Kttste Italiens, in Campanien und Apulien
(Plin. XVm 88fi), ja diese Lage hatten auch die

meisten Weinpflanzungen in Gallia cisalpina (Plin.

XVII 20). Der Olbaum sollte dem Westwinde
und der Sonne ausgesetzt sein (Cato 6, 2. Varro-

DI 24, 1; vgl. Plin. XV 21. XVIII 337).

Nach der naturlichen Gttte wird der Boden
einerseits als fruchtbar (evyeiog, xeXsoyoQog, xqo-

(pifiog , fecundus, fertilis
,
frugifer, fruetuosus,

laetus, uber), kraftig (iaxvQog, robustus, validus),

fett (Xuiagog, mmv, maQog, pinguis, crasstis) und
feist (siaxvg, opimus), andererseits als unfrucht-

bar (Xvjtgog, tpavXog, infecundus, sterilis), schwach
(aa&svr/g, xevog, Xeitxog, Xemoyetog

,
exilis, tenuis),

mager (maoer), niichtern (ieiunus) und erschopft

)(effetus) bezeichnet. Man sagt, dass der fette

Boden mehr dem Getreide zutraglich sei, der

magere den Baumen; denn das Getreide zieht

seine Nahrung aus der Oberflache, die zu schnell

bei magerem Boden austrocknet, die Baume aus
der Tiefe (Theophr. c. pi. II 4, 2 ;

vgl. I 18, 2).

Da die Nahrung in einem fetten Boden fur die

Baume zu reichlich ist, so entwickeln sich diese

zwar gut, erzeugen aber keine Frucht, weil diese

nicht ausgereift wird; ein allzu fetter thoniger

> Boden tragt uberhaupt nicht, weil er sehr trock-

net (Theophr. c. pi. II 4, 3); in unfruchtbarem
Boden kommen aber auch Getreide und Gemuse
fort (ebd. 5). Auf fettem gedeihen besser schwache
Gewachse, auf magerem kraftige (Geop. V 2, 7),

was auch fur starke und schwache Reben gilt

(Col. arb. 3, 2); Attika zeigt, dass der Olbaum
in schwachem am besten gedeiht (Geop. IX 4, 8).

Im allgemeinen aber gedeihen die meisten Ge-

wachse besser in fettem als magerem Boden (Col.

I II 2, 3), so besonders Weizen (Varro I 23, 2. Col.

II 2, 17; vgl. Cato 6, 1. Plin. XVIII 163), auch
der Dreimonatsweizen (Cato 35, 2. Plin. XVIII
164; anders Theophr. c. pi. Ill 21, 2), Gemuse
und Lein, wahrend ein schwacher Boden dem Cy-
tisus und alien Hiilsenfriichten mit Ausnahme der

Puffbohne (Cato 35, 1. Col. II 10, 5. Plin. XVIII
163. Pall. XII 1, 3; anders Theophr. c. pi. Ill 21,

3) und der Kicher (Theophr. Varro aa. 00. Plin.

XVIII 165) besser zusagt ; das letztere gilt auch von
der Gerste (Theophr. c. pi. Ill 21, 2. Plin. a. a. 0.

Plut. quaest. nat. 15. Geop. II 12, 1). Ein fetter

Boden sollte mehr Saat als ein magerer (Xen. oec.

17, 11. Theophr. h. pi. VIII 6, 2. Varro I 44, 1)

beansprucheu , doch wird mit Recht das Gegen-
teil fur den Weizen und Spelt (Col. II 9, 1. Pall.

X 3, 1) wie fur die Puffbohne (Col. II 10, 8. Pall.

XII 1, 2) angegeben. Am meisten saugt den
Boden der Weizen aus, weniger die Hulsenfriichte,
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weil ihre Bewurzelung nicht so stark ist, unter

ihnen jedoch am meisten die Kicher (Theophr. h.

pi. VIII 9, 1 ; c. pi. IV 8, 3), weil sie gerauft wird
und salzig ist (Cato 37, 1. Col. II 10, 20. 13, 3.

Plin. XVn 56; vgl. XVIII 124), und der Lein
(Verg. Georg. I 77. Col. H 10, 17. 13, 3. Plin.

XVII 56) und uberhaupt alles, was gerauft wird
(Cato. Plin. aa. 00.).

In Bezug auf die Feuchtigkeit stehen sich

gegeniiber einerseits der feuchte [svixfiog, s<pv8gog,

vyQog, xdflvygog, humidus, humeetus, udus, uvi-

dus) und der nasse oder sumpfige (disgog, divygog,

eno^Qog, 6fipQd>Srjg, iXddr/g, mjXcodrjg, aquosus,

uliginosus = humidissimus Varro 1. 1. V 24
oder = semper hivmidus Isid. in Gromatici vet.

p. 369, 23, paludosus, paluster), und andererseits

der trockene (avdgog, fygog , siccus) und diirre

(xaxd^gog, Tccgi^rjQog, aridus, peraridus). Fiir

die Feldfriichte (Xen. oec. 20, 12) wie alle Pflan-

zen kann der Boden leicht zu feucht sein (Theophr.
1

c. pi. II 4, 1. IV 12,4). Die meiste Feuchtigkeit

vertrageu die Schwarz- und Silberpappel (Theophr.

h. pi. IV 1, 1), die Weide (ebd. u. I 4, 2. Ill 13,

7. IV 8, 1), Linde (ebd. IV 8, 1), Erie und Pla-

tane (ebd.; vgl. I 4, 2. Ill 14, 3), Huflattich

(Diosk. Ill 111); das feuchte Latium ist in der

Ebene reich an Lorbeerbaumen, Myrten und Rot-

buchen, in den Bergen an Kiefern und Edeltannen
(Theophr. h. pi. V 8, 3). Auf feuchtem Boden halt

sich das Laub der Baume langer als auf diirrem

und magerem (ebd. I 9, 7). Eher vertragt der

Weizen als die Gerste die Feuchtigkeit (Theophr.

c. pi. Ill 21, 4. Varro I 9, 4. Col. II 8, 3. 9, 5.

13. 14. Plut. quaest. nat. 16. Pall. I 6, 16. Geop.

II 13, 1. 2), besonders der Spelt (Cato 34, 2. Varro

I 9, 4. Col. II 8, 5. 9, 3. Plin. XVIII 166). Ganz-
lich unfruchtbar ist der nasse Boden, wenn er zu-

gleich salzig und bitter ist (Col. II 9, 8. IV 22,

8). Gesat sollte werden, wann der Boden trocken

ist, also jedenfalls nicht urn die Winterwende
(Theophr. c. pi. m 23, 1. 2. Col. n 8, 2. 4; vgl.

Geop. H 14, 3), Weizen, Puffbohnen und Erbsen
werden sogar in kotiges Land gesat (Geop. LT 13,

2. 3), selbst die iibrigen Hiilsenfruchte zwar in

trockenes, aber bewasserungsfahiges Land (ebd. 4).

In nassen Gegenden muss man die Wintersaat

frviher als in trockenem unterbringen (Cato 34, 1.

Plin. XVIII 196), umgekehrt die Friihjahrssaat

(Cato 131. Plin. a. a. 0.). In trockenen und win-

digen Gegenden sind die Pflanzen wohlduftender
(Theophr. c. pL VI 14, 8).

Was die Temperatur des Bodens anbetrifft,

so bringt der kalte (jtayd>8rjg, frigidus) nur ver-

kfimmerte Gewachse hervor (Plin. XVII 33) oder
Kiefer, Eibe (Verg. g. II 256) und Epheu (Verg.

a. a. 0. Plut. Alex. 35). Daher sollte der Boden
for alle Kulturpflanzen warm idegftog, calidus)

sein (Geop. II 9, 2), fiir die Rebe eher warm als

kalt (Graecinus bei Col. Ill 12, 4), aber nicht zu

hitzig (xaxaxexav/tievog), weil dann keine Bewur-
zelung moglich sei (Theophr. c. pi. II 4, 1). Im
Gegensatz zum Erdreich muss das atmospharische
und anderes susse Wasser mOglichst kiihl sein

(ebd. 6, 1).

Dem Gewicht nach kann der Boden schwer

(/?agf'ff, gravis) oder leicht (xovcpog, levis) sein.

Jener kann leicht der Bearbeitung zu grosse

Schwierigkeiten bereiten. dieser durch keine Kul-

tur gekraftigt werden (Col. ni 12, 3) ; doch hat

der leichtere Boden den Vorzug, dass er, wie in

Campanien, leichter umgepfliigt werden kann
(Varro I 20, 4; vgl. 9, 7).

Der Consistenz nach kann der Boden zu

dicht (nvxvog, densus, spissus) und zah (yUaxQog,

lentus, tenax) oder zu lose sein (dpaio's, rarus).

Jener hirst in der Hitze (Graecinus bei Col. Ill

12, 2) , er lasst dem Regenwasser und der Luft

schwer Zutritt (ebd.) , ist schwer zu zerkleinern

(ebd.), so dass z. B. der bei Tifernum am Tibe-

ris gelegene Acker bei der ersten Pflugfurche neun-

mal gepfliigt werden musste (Plin. ep. V 6, 10).

Zwar muss der Boden durchlassig sein (Theophr.

h. pi. I 7, 1 ; c. pi. I 12, 7. Ill 4, 1. Plin. XVIII
110), wenn er aber zu lose ist, lasst er den Regen
wie ein Sieb durch und wird von Sonne und Wind
zu leicht ausgetrocknet (Graecinus bei Col. Ill

12, 3). Doch ist der dichte in Kleinasien und
Mysien besonders fruchtbar (Col. I pr. 24) und
eignet sich mehr fur das Getreide (Verg. g. II 228),

wie der zahe fiir die Kicher (Theophr. c. pi. HI
21, 3), der lose dagegen fur den Wein (Verg. a.

a. 0. Graecinus bei Col. Ill 12, 4. Pall. II 13,

1. 5). Sehr gepriesen wird der lockere Boden
(ev&QVJtxog, jiakax6g, fiavog, \pacpaQog, cineracius,

puter, solutus, resolutus, tensr), wie es denn auch
der Zweek des Pfliigens ist, den Boden zu lockern

(Verg. g. II 204. Col. II 2, 4), und aus demselben

Grunde die Gruben zur Anpflanzung der Baume
ein Jahr vorher anfgeworfen wurden (Theophr. c.

pi. Ill 4, 1); besonders zu empfehlen ist er fur

Cypressensaat(Cato 151, 2), fiir die Gerste (Theophr.

h." pi. VHI 9, 1) und die Rebe (Col. Ill 11, 6),

fiir diese namentlich, wenn sie schwarz ist (Geop.

V 1, 1. 5). Diese Farbe hat auch der lockere

(ptdlus) Boden Campaniens (Col. I pr. 24. Plin.

XVII 25) ; er ist mit Ausnahme gerade des frucht-

barsten Teils, des laborinischen Feldes siidlich von

Capua (Plin. XVII 28, vgl. XVIII 111), leicht zu

bearbeiten (Cato 135, 2. Varro I 20, 4. II 6, 5.

Plin. XVII 37), weder feucht noch trocken (Plin.

XVn 37. Geop. V 1, 2), doch nicht uberall fiir

die Rebe am besten (Plin. XVII 25). Diese Pull-

erde scheint identisch zu sein mit der heute in

der rOmischen Campagna als terra morgana (si-

licea-argillosa-ecdcaTea-vegetale) bekannten. Der
fruchtbare vulcanische Boden Campaniens ist noch
durch seinen Kaligehalt ausgezeichnet (Nissen
Ital. Landeskunde I 264f.). Als den besten Boden
sowohl fiir die Reben (Theophr. c. pi. n 4, 4) als

fast fiir alle Kulturpflanzen bezeichnet Theophrast

den, der locker, leicht, feucht (c. pi. Ill 6, 8) und
nicht kalt sei, weil er dann durchlassig und nahr-

haft sei (ebd. II 4, 3), oder der aus den Gegen-

satzen von dicht und lose, trocken und wasserig,

leicht und schwer gemischt sei (ebd. H 4, 9). Da-

her rat er auch, erschopftes Land durch Mischung

verschiedener Bodenarten zu verbessern (ebd. Ill

20, 3).

Bei der Klassiflcation nach den Bestand-
teilen werden folgende Unterschiede gemacht:

I. Der thonige oder lehmige Boden, welcher

ubrigens in der Regel mit dem als fett, kraftig, dicht

oder suss bezeichneten identisch ist (dgyuJ.wdrjg,

Xevxoyeios, aiuXag, argillaceus, argillosus, creto-

sus bei Col. Ill 11, 9, vgl. Pall. II 13, 4. I 34,

3. X 1, 4: xsoautxog , xsoauTxig, creta ftqularis
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bei Col. VI 17, 6, auch egtpwXag und ig^coXos
bei Horn. u. a.). Die weissliche Walkerde, d. h.

sehr fetter Thon, trocknet zu leioht und ist da-
rum unfruchtbar (Theophr. c. pi. II 4, 3); auch
der Tflpferthon iat der Kebe (Col. HI 11, 9. Plin.

XVII 25. Pall. II 13, 4) und dem Olbaum (Col.

V 8, 6. Pall, m 18, 2), der barte Thon, weil er

im Winter friert und bei Hitze birst, dem Ge-
miise durchaus feindlich (Geop. XII 3, 1. 2), -was

alles fiir den gewohnlichen Thonboden nicht gilt

(Col. Pall. a. a. 0.). In diesem gedeiht der Spelt
(Cato 34, 2. Plin. XVIH 163), auch weisser Wein
(Geop. V 2, 2), die Lupine dagegen hasst ihn (Plin.

XVIII 135). Der an sich unfruchtbare reine Thon
wird durch Mischung mit anderen Bodenarten
(Theophr. c. pi. HI 20, 3), besonders Sand (Pall,

a. a. 0.; Ygl. I 5, 1), nicht nur fur die Saaten
(Col. II 15, 4. Pall. X 1, 4), sondern auch fur die

Rebe verbessert (Col. a. a. 0.). Wenn Theophrast
(c. pi. II 4, 4; vgl. m 6, 8 und Geop. IX 4, 5)
den Thonboden, besonders die Xevxoystos yij, weil

feucht und lufthaltig, und Vergil (g. II 180) den
mageren Thonboden als geeignet fiir den Olbaum
bezeichnen, so behaupten Columella (V 8, 6) und
Palladius (III 18, 4) das Gegenteil von dem TOpfer-
thon. Doch hat Theophrast wohl an einen koh-
lensauren Kalk enthaltenden Thonboden, der auch
heute fiir den geeignetsten zu diesem Zwecke ge-

halten wird, gedacht ; denn diesen, d. h. den Mer-
gel , identiflciert Plinius (XVII 42) mit Xevxdg- :

yiXXos yfj (Geop. a. a. 0.). Naeh demselben unter-

schieden ihn von anderen Bodenarten ausser den
Griechen auch die Briten und Gallier unter dem
Namen marga, doch spricht er nur von seiner

Verwendung als Diinger, wozu man ihn auch nach
Varro {eandida ereta fossicia I 8, 7) verwandte
und spater Palladius (eretae pulvis III 25 , 22)
empfahl. Der Lettenboden (xoXXiodrjs, glutinosus)

zeichnet sich durch grosse Fruchtbarkeit in Klein-

asien und Mysien aus (Col. I pr. 24), ist hingegen •

fiir Gemiise iiberall untauglich (Geop. XII 3, 5).

Der Rotel oder rote Thoneisenstein (rubricosus,

terra rubrioa) ist zwar in manchen Gegenden
fett und daher fruchtbar (Col. a. a. 0.), doch z.

B. fiir die Bewurzelung der Rebe wenig geeignet,

weil im feuchten Zustande zu zah und im trocke-

nen zu hart (Col. Ill 11, 10); doch gedeiht darin
Spelt (Cato 34, 2) und besonders die Lupine (Col.

H 10, 3) ; diese kann derartigem Boden, um ihn
zu diingen, auch naeh der dritten Blute unterge- J

pflugt werden (Col. II 15, 6. Plin XVm 135).

II. Der Sandboden (afificb&ys, yctfificbdrjs), viel-

fach mit dem schwachen, mageren, trockenen und
warmen Boden identisch, kann grOberen (sabulo-

sus) oder feineren Sand (arerwsus) enthalten. So
soli die Kastanie den feinkornigen verschmahen,
dagegen den groben , wenn er feucht ist , lieben

(Plin. XVn 147. Pall. XII 7 , 19), doch scheint

Columella (IV 33, 1) diesen Unterschied zu igno-

rieren, und er diirfte wohl tiberhaupt hier nicht (

in Betracht kommen. Im allgemeinen ist der
reine Sand den Pflanzen unzutraglich (Theophr.
c. pi. II 4, 1. Col. V 8, 6. Pall. I 5, 1), weil er

zu hitzig ist (Plin. XVIII 34), welcher Farbe er

auch sei und selbst wenn er mit fetter Erde ge-

mischt ist (Plin. XVII 25). Im weissen kommen
Baumreiser nicht fort, ausser wenn er mit rot-

lichem gemischt ist ('Varro I 9, 5). Doch tiber-

trifft in einigen Gegenden Africas und Numidiens
der lockere Sand selbst den kraftigsten Boden
(Col. I pr. 24). Pur die Rebe wird der Sand
teils als zutraglich (Theophr. c. pi. H 4, 4), teils

als unzutraglich bezeichnet (Col. Ill 11, 8), wenig-
stens der reine Sandboden (Col. IV 22, 8). Am
besten gedeiht in ihm die Lupine (Theophr. h. pi.

VIII 11, 8. Cato 34, 2. Plin. XVIII 134) und die
Kohlriibe (Col. H 10, 23. Pall. LT 10, 1), gar nicht

) das Gemiise (Geop. XII 3, 1). Gebessert wird er,

wenn die Lupine nach der zweiten Blute unter-

gepflugt wird (Col. II 15, 6. Plin. XVLU 135),
oder durch Beimischung von Humus (Pall. I 5, 1).

Wenn er fett, d. h. wohl mergelhaltig ist, sagt
er dem Olbaum (Col. V 8, 6. Pall. Ill 18, 3),
wenn feucht, dem Pfirsich (Pall. XEI 7, 2) und
der Kastanie zu (Plin. XVII 147. Pall. XII 7, 19.

Geop. X 63, 1). Der Karbunkel (carburmdus),
d. h. der rote edle Granit, in Etrurien eine Sand-

) art bildend (Vitr. II 6, 6), wird von der Sonne so
erhitzt, dass er die Wurzeln der Saaten verbrennt
(Varro I 9, 2), befordert jedoch, auf den Wein-
garten gebracht, wenn verwittert, das Wachstum
der Rebe (Col. Ill 11, 7), oder, tiichtig zerschlagen,

ist er der Kastanie gedeihlich (Pall. XLT 7, 19;
vgl. Plin. XVH 147) ; er wird auch fiir die Linse
empfohlen (Cato 35, 1). Auf Kies und Geroll-

boden (oalculosus, glareosus, rudectus) sollen nur
Rosmarin und niedriger Seidelbast(?) wachsen

>(Verg. g. H 213). er wird aber doch fiir die Lu-
pine (Cato 34, 2), die Linse (Cato 35, 1), die Kohl-
riibe (Col. H 10, 23) und den Peigenbaum (Col.

Y 10, 9) empfohlen, ist bei Venafrum fiir die

Olbaume sehr geeignet (Plin. XVTI 31) , sonst

aber fiir diese nicht (Pall, ni 18, 4), falls er nicht
Gestriipp hervorbringt (Verg. g. II 180), ebenso-
wenig fiir die Reben (Col. IV 22, 8), falls er nicht
mit fetter Erde vermischt ist (Col. HI 11, 7. Pall.

II 13, 3).

i ni. Fiir den kalkhaltigen Boden hatten die

Alten zwar keine besondere Bezeichnung (vgl. o.

Xevxoyetos und XsvxdgyiXXos
) , doch gehOrt dazu

der Tuff. In Campanien findet sich roter und
schwarzer, in Umbrien, Picenum und Venetien
weisser Tuff, welcher sich mit einer gezahnten
Sage wie Holz schneiden lasst (Vitr. II 7, 1; vgl.

Plin. XXXVI 167). Mergeltuff kann als Diinger
verwertet werden (Plin. XVH 43) ;

brOckliger Tuff
wird meist empfohlen (Plin. XVH 29), daher auch
der harteste, wenn er tiichtig zerschlagen und ver-

wittert ist (Pall. H 13, 3), besonders fiir die Reben
(Col. HI 11, 7. Pall. H 13, S) und die Kastanie
(Col. IV 33, 1. Plin. XVII 147. Pall. XII 7, 19)

;

der sandige ist zu vermeiden (Pall. 15, 1), be-

sonders fur die Rebe (Col. IV 22, 8). Der porOse
Kalktuff (pumex Plin. XXXVI 154) wird beson-
ders getadelt (Plin. XVH 34).

IV. Die terra amara, bitter infolge ihres

grossen Gehalts an Magnesiumchlorid, gehOrt zu
den schlechtesten Bodenarten (Verg. g. H 238.
Pall. I 5, 1); auf ihr werden die Krauter schwarz
und entarten (Plin. XVII 33), verdorrt die Rebe
(Col. IH 11, 9) wie von schmutzigem Rost (Col.

HI 1, 9) und wird der Geschmack des Weines
verdorben (CoL Pall. a. a. 0.).

V. Dasselbe gilt von salzhaltigem Boden (aX-

fivgoe, salsus; vgl. Xen. oec. 20, 12. Theophr. c.

pi. II 4, 12. Geop. II 10, 7), welcher h«eh=tens
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den Vorteil gewahrt, dass in ihm weniger schad-

liche Tiere entstehen (Plin. XVII 29). Ebenso ist

salziges Wasser den Pflanzen schadlich (Theophr.

c. pi. n 6, 3), ebenso natron- und alaunhaltiges,

(ebd. 5, 1); das Salzwasser schadet wenigeT den
Baumen als dem Gemiise, thut aber dem Kohl,

der Runkelriibe, der Raute und Rauke (ebd. 3)

und unter den Baumen der Palme gut (Theophr.

a. a. 0. Geop. H 10, 7. X 4, 2).

Fiir die Beurteilung des Bodens dient zu-

1

nachst der Tastsinn. So ist der Tuff leicht zer-

reiblich (Plin. XVH 29). Wenn angefeuchtete Erde
an den Fingern klebt, so ist sie nicht nur fett

(Verg. g. n 250), sondern auch suss und daher

dem Getreide gedeihlich (Col. H 2, 18. 20. Pall.

I 5, 3). Denn auch der Geschmack ist wichtig

(Verg. g. II 246) ; der siisse ist ein Zeichen des

fiir alle Kulturpflanzen gedeihlichen (Geop. H 9,

2), des fetten und des Getreidebodens (Col. H 2,

14); der Wein nimmt den Geschmack des Bodens ',

an (Col. II 2, 20; arb. 3, 6. Geop. V 7, 2). Die

. schwarze Farbe ist ein gutes Zeichen fiir die Giite

des Ackers (Horn. II. XVIH 548; vgl. Plin. XVII
37. Cato bei Plin. XVIH 34), denn ein solcher

vertragt Regen und Trockenheit und vermag
Warme und Feuchtigkeit aufzunehmen (Theophr.

c. pi. II 4, 12 ; vgl. Geop. 119, 1); besonders die

Kicher verlangt schwarzen Boden (Theophr. h. pi.

VIH 7, 2; c. pi. HI 21, 3). Ausgezeichnet ist

durch solche nigra arena das Land am Ml (Apoll.

;

Rhod. IV 267. Verg. g. IV 291) und am Euphrat
(Prop. V 6, 84). Doch thut es die schwarze Farbe
nicht allein (Pall. I 5, 2. 6, 1), da sie auch dem
Sumpflande und den Salinenfeldern eigen ist (Col.

II 2, 15. 16); so darf auch der schwarze Boden
fiir den Wein nicht zu dicht sein (Geop. V 5, 1).

Der schwarzen gleichwertig ist die Mischfarbe
(Pall. 15, 1); ihr zunachst stent die rotliche

(Geop. H 9, 2), und die rote Erde ist nur den
Baumen unzutraglich (ebd. 4), besonders den 01- <

baumen, weil zu heiss (Geop. IX 4, 6), durchaus

schlecht die weisse (Pall. I 5, 1). Ein grasreicher

Boden conserviert das Wasser (Verg. g. II 251.

Col. I pr. 25); das Wiesenland eignet sich, ob-

wohl der Boden fiir die Rebe eher trocken als

feucht sein soil (Graecinus bei Col. IH 12, 4),

fiir diese (Theophr. c. pi. HI 6, 8). sofern es leicht,

aber nicht fett ist und das Regenwasser nicht

bis zu dem Grundwasser durchlasst (ebd. II 4, 4.

III 11, 3) und da die Rebe selbst viel Saft pro- f

duciert (ebd. Ill 11, 4) ;
tiberhaupt ist grasiger

Boden fiir sie (Verg. g. II 185), besonders fiir das

arbustum und die Olivenpflanzung (ebd. 219-22),

aber nicht fiir den Weizen (Cato 34, 2), die Wicke
und den Bockshornklee (Cato 35, 1) geeignet.

Heute wird in Italien ein feuchter Boden fur die

Rebe in erster Linie perhorresciert (Ott. Ot-
tavi Viticoltura, Casale 1885, 344), in Attika da-

gegen werden die, wie iiberall in Griechenland,

am Boden lagernden Reben immer in leicht be- (

wassertem Lande der flachen Ebene, in den Thal-

niederungen' und der Kiistenregion, am Rande der

Olivenwalder und unter den Olbaumen selbst ge-

zogen (A. Mommsen Griech. Jahreszeiten, Heft
V 575) ; auch in der Peloponnes auf ebenem oder

sanft geneigtem, fruchtbarem und tiefgrundigem,

also stets auf dem besten Boden (A.. Philip p-

son D. Peloponnes 542). Im allgemeinen ist es

ein Zeichen guten Bodens, wenn kraftige Pflanzen

daraufwild wachsen (Xen. oec. 16, 5. Diophanes bei

Varro I 9, 7. Col. H 2, 14. Geop. H 10, 2), umge-
kehrt, wenn Disteln, Gestriipp und kurzes Gras
(Geop. a. a. 0.). Den Getreideboden kennzeichnen

Zwergholunder , Schlehendorn ,
Brombeerstrauch,

Klee, Gras (Cato bei Plin. XVIII 34. Col. II 2, 20.

Pall. I 5, 2), Sommereiche, wilder Birn- und Apfel-

baum (Cato a. a. 0.), Binse und Rohr (Col. Pall,

a. a. 0.) ; den Weinboden das Famkraut (Verg.

g. II 188. Plin. XVII 29), wilder Birnbaum,
Schlehendorn und Brombeerstrauch (Col. IH 11,

5. Pall. I 5, 4). Nach einigen ist es ein Zeichen

stissen Bodens, wenn darauf dicke Binsen, Rohr
oder Brombeerstraucher wachsen (Geop. II 10, 6).

Das von den Fliissen angeschwemmte Land ist

fur alle Pflanzen zu empfehlen (Geop. H 9, 2),

besonders fiir die Rebe (Verg. g. n 186. Hygin.
und Tremell. bei Col. Ill 11, 8. Geop. V 1, 4),

doch fiir diese nur, wo es keine Kalte und keine

Nebel giebt (Pall. II 13, 3). Ein Boden, in dem
Eisen rostet, ist unfruchtbar (Verg. g. H 220).

Die Dichtigkeit des Erdreichs priifte man dadurch,

dass man eine Grube machte, die ausgeworfene

Erde wieder hineinwarf und mit den Fflssen fest-

stampfte; blieb sie dann fiber dem friiheren Ni-

veau, so war das Erdreich dicht, fett oder gut,

im andern Falle locker, mager oder schlecht (Verg.

g. II 226—236. Col. II 2, 19. Pall. I 5, 3. Geop.

II 11). Plinius (XVH 25—32) driickt sich fiber

die Zuverlassigkeit der genannten Indicien sehr

skeptisch aus ; das zuverlassigste beruhe auf dem
Geruch, wie denn der Boden, auf dem ein alter

Wald ausgehauen sei, durch seinen eigentiimlichen

Geruch seine Fruchtbarkeit beweise (ebd. 39)

;

andrerseits wird dementsprechend ein iibel riechen-

der Boden als ganzlich unbrauchbar bezeichnet

(Geop. II 10, 10).

Ein tiefgrundiger Boden eignet sich mehr fiir

den Weizen (Theophr. c. pi. I 18, 1. Plut. quaest.

nat. 15. Geop. n 12, 1) als fiir die Baume (Theophr.

a. a. 0.) ; fiir letztere nur, wenn er locker, trocken

und nicht fett ist (Theophr. c. pi. II 4, 10), oder

auch selbst dann nicht (Geop. II 9, 3). Die Grie-

chen behaupten, dass der Olbaum in tiefem Lande
zwar gross , aber die Frucht mehr wasserig als

Olig werde (Pall. 16,9; vgl. Geop. IX 4, 6).

Im allgemeinen muss der zutragliche Boden fur

Getreide zwei, fiir die Baume und Reben reich-

lich vier Fuss tief sein (Col. H 2, 21. Pall. I 6,

11), oder ftir die Feldfriichte einen, fiir die Rebe
drei und fiir die Baume vier Fuss (Geop. H 10, 5).

Ist der Untergrund felsig, wie in Syrien,

muss man nicht tief pfliigen , weil sonst die

Ackerkrume von der Sonne zu sehr ausgebrannt

wird (Theophr. c. pi. Ill 20, 5). Ostlich von

Tarent ist der Boden oben hart, in der Tiefe

aber locker , und
,

obgleich wasserarm , ist er

doch fruchtbar und giebt gute Weide (Strab.

VI 281). Die beste Speltgrutze liefert in Cam-
panien ein am Fusse nebliger Berge gelegenes

Feld, das oben staubig, unten porOs ist und das

Wasser aufsaugt (Plin. XVHI 110). Oft besteht

die obere Schicht aus schwarzer Erde, die untere

aus Thon und umgekehrt (Geop. V 1, 3). Den
Olbaumen am dienlichsten ist der mit grobem
Sande gemischte Thonboden, dessen untere Schicht

kie.,ig kt (Col. V S, 6). Die Rebe lieU ein Erd-
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reich, unter dem sich Steine beflnden, denn diese
kiihlen und halten die Feuchtigkeit fest (Col. m
11, 8), oder feinen Sand, unter dem sich Tuff be-
findet oder siisse Feuchtigkeit haftet, oder groben
Sand, unter dem siisser Thon lagert, weil das
untere Erdreich die Eeben und Biiume ernahrt,
das obere sie schiltzt (Col. arb. 3, 6. 7). In der
oberen Schicht schaden Steine den Eeben und
B&umen, in der unteren erfrischen sie dieselben

Ostkiiste des nordlichen Britannien, wohl etwa dem
Firth of Forth in Schottland entsprechend.

[Hubner.j
Bodetia, Ort in Ligurien, an der Strasse von

Luna nach Genua (It. Ant. p. 294), 27 mp. von
Boaceae js. o. S. 572, 23), also im oberen Varothale,
vor dem Ubergang iiber den Appennin in der Nahe
des jetzigen Carrodano; s. Boron Nr. 2. Die Ver-
mutung Wesselings, es sei identisch mit dem

(ebd. 7); m der oberen machen sie im Winter das 10 von Ptol. Ill 1, 47 genannten BovSeUo. wird von
Erdreich kalter, im Sommer heisser, in der unteren
niitzen sie nur (Pall. I 6, 17). Wahrend daher
der gute Landwirt Steine aus der Erde entfernt,
ist dies bei Syrakus nicht angebracht, da sie das
Getreide dort vor dem Einfluss der Kalte schiitzen
(Theophr. c. pi. HI 20, 5).

Gutes Wasser flndet sich reichlich in fest-

gelagertem grobkornigem Sande, in feinem Sande,
Karbunkelboden und im roten Tuff (rubro saxo,

Miiller z. d. St. zuriickgewiesen. [Hiilsen.]

Bodincomagns (Plin. n. h. Ill 122. CIL VI
2613; Einwohner Bodincomagenses, CIL V 7464),
der alte einneimische Name von Industria (jetzt

Monteu da Po) am Padus, nach dem alten Nameh
dieses Flusses Bodincus, den Inschriften zufolge
noch anfangs der Kaiserzeit in Gebrauch. S. In-
dustria. Mommsen CIL V p. 845. [Hiilsen.]

Bodincus (Bddtyxog Polyb. II 16, 12, Boden-
Vitr. VILT 1,2. Plin. XXXI 48. Pall. IX 8, 2; 20 cm die Hss. bei Plinius, doch spricht auch der
vgl. Geop. H 5, 1. 6, 35. 36); in letzterem ist es
auch kuhl (Plin. XXXI 47), im Thon suss (Plin.
a. a. 0. Geop. II 5, 7. 6, 35). Susses Wasser
enthalt auch der Boden, auf welchem Binse, Bohr,
Lotos und Brombeerstrauch wachsen (Geop. II 5,

16; vgl. 10, 6). Bei Anlage von Brunnen lasst
auf Wasser in einem Boden, der nicht in einer
Einsenkung liegt, das Vorkommen von Binsen und
Eohr schliessen (Vitr. VIII 1, 3. Plin. XXXI 44.

inschriftlich stets Bodincomagus lautende Stadt-
name fur die Form mit i), Name des Po in seinem
Oberlaufe, nach Plin. Ill 122 ligurisch und ,der

Grandiose' bedeutend; vgl. Nissen Ital. Landes-
kunde 183. F. Etihl in Bezzenb. Beitr. XXI
1895, 171. [Hiilsen.]

Bodinoi (Bmdivol), bei Ptol. Ill 5, 10 eine
Vfilkerschaft in Sarmatia nordiistlich vom Kar-
pates nahe dem Borysthenes, zwischen den GevinoiT> 11 TV B i n TT j X f"™ "cm UUIJI5U1CIJCS, ZWlSCIieil UeD (iTOntt

Fall, li 8, 4. Geop. II 4, 1. 5, 4. 6, 23), nachst- 30 {rtjovtvoi) und den aus gelehrter Tradition auf
dem, wenn auch weniger sicher (Plin. a. a. O.), von
wildem Weidenbaum, Erie, Keuschlamm, Epheu
(Vitr. Pall. a. a. O.), Hundszahn, Brombeerstrauch,
Blumenbinse, Schachtelhalm, kriechendem Ganse-
fuss u. s. w. (Geop. II 5, 4. 6, 23). Den Stand des
Grundwassers bei Anlage von Brunnen ermittelt
man auf folgende Weise. Wenn man ein minde-
stens fiinf Fuss tiefes Loch grabt, in dieses ein
bronzenes oder bleiernes und innen mit 01 be

genommenen Amadokoi. "Man halt sie fur die
Budinoi Herodots, und C. Miiller vermutet so-

gar in Gevinoi die alten Gelonoi. Das waren
starke Entstellungen wohlbekannter Namen; zu-
mal der 6-Vocal in B. fallt auf. Eher durften
hier slawische Volksabteilungen vorliegen und
konnten die B. thatsachlich als .Wasserleute' ge-
fasst werden, von slaw, woda, adi. wodlnu, wo-
denu, vgl. Namen wie Vodmica, Vodjami. Bm-

strichenes Gefass von etwa 3V4 1. Eauminhalt 40 Sivov ogog versetzt Ptol. Ill 5, 15 an die nCrd
Ail pr n nTirTflnronTiTfio i i-A n-n fe „ s. ., ~ j. "I _ j. l* _i_ _ r\ n_.i t» ii • i ._oder ein ungebranntes irdenes Gefass umgestiilpt
hineinsetzt und mit Zweigen und Erde bedeckt,
und am folgenden Tage das Gefass mit einer mehr
oder minder starken Wasserschicht iiberzogen findet,
so lasst dies auf den Wassergehalt schliessen
(Vitr. VIII 1, 4. Plin. XXXI 46. Pall. IX 8, 5. 6;
vgl. Geop. II 4, 2. 3. 6, 42—45). Dasselbe ist der
Fall, wenn man Wolle (vgl. Geop. II 5, 10) in die
Grube legt oder eine brennende Lampe hineinsetzt

liche Quelle des Borysthenes, also in den Bereich
der Waldaihohe; darauf ist nicht viel zu geben,
da Marinus das Innere Sarmatias mit imaginaren
Bergziigen ausgefiillt hat. [Tomaschek.]

Bodiocasses, Volk im nordwestlichen Teile
von Gallia Lugudunensis, um Bayeui (dep. Cal-
vados), nur von Plin. n. h. IV 107 erwahnt
(neben den von den B. zu trennenden Viducasses).
Nicht sicher, aber wahrscheinlich ist es, dass

und sie wie das Gefass iiberwOlbt, worauf jene, 50 hiermit identisch sind die OiaStxdoioi (OvaS
wenn sie feucht ist, und diese, wenn sie erloschen
ist, den Wassergehalt anzeigt ; ebenso wenn man
in der Grube Feuer anziindet und das so erwarmte
Erdreich einen nebelartigen Dunst aushaueht (Vitr.

Plin. a. a. 0. Pall. IX 8, 7). Bilden sich bei dem
erwahnten Versuch mit dem Gefass Tropfen, so
findet sich das Wasser in seiner Umgebung; ist

dasselbe nur von einer diinnen Schicht wie ange-
haucht, so findet sich das Wasser in grosserer
Tiefe (Geop. II 4, 4).

Magerstedt D. Feld-, Garten- u. Wiesenbau
d. Esmer (Sondersh. 1862) 69—93. 207—218.
Seidensticker Waldgeschichte d. Altert. (Frankf
a. 0. 1886) I 79-95. II 46—60. [Olck.]

Boderia (Ptol. LT 3, 4 Bodegla envois; beim
Geogr. Bav. 438, 5 Bdora), nach Tac. Agric. 23.
25 Bodotria oder nach den Spuren der Uberliefe-
rung Bodoeria aestuarium, eine Einbucht in der

xdooiot) des Ptol. LT 8, 11, die er mit der Stadt
Noiofxayog nach den Mildai ansetzt ngos rfj 7M-
yixfj (die BiSovxaaioi = Viducasses bei Ptol. II

8, 5). tber die urspriingliche Namensform kann
also Zweifel obwalten. Ganz unwahrscheinlich
ist die bei Holder Altcelt. Sprachsch. s. v. fur
Strabo IV 186 verzeichnete Erganzung get <3s

xai 6 'Agag Ix x&v 'A/^reaw SgtLtov 2rjxovavovg
ze xai AiSoiovs xai Aiyfyovag xai Ovadijxamovs.

60 Ihre Hauptstadt war ohne Zweifel Augustodurum
(s. d.), die spatere civitas Baioeassium (Bayeux),
Not. Gall, n 3; vgl. Auson. prof. IV 7 (p. 52
Peiper) tu Bagocassi (lies Baiocassi) stirpe Drui-
darum satus und den Artikel Baiocas (wei-
tere Zeugnisse bei Holder a. 0.). Sidon. Apoll.
ep. IV 18, 2 erwahnt praedia Baiocassina. Die
Einwohner Baioeassini (,le Bessin') Greg. Tur.
u. a. {Baiocasinsis civis Greg. Tur. virt. Martini
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II 53). Der Name ist verschieden gedeutet wor-

den , beide Bestandteile kehren in anderen galli-

schen Namen wieder, Gliick Kelt. Namen 52.

81f. 162. Holder a. 0. s. bodio und eassi; vgl.

Desjardins Ge"ogr. de la Gaule I 338ff. n 492ff.

Longnon Ge'ogr. 238. |Thm.]

Bodiontici, Alpenvolk, zur Provinz Gallia

Narbonensis genOrig, mit der Stadt Dinia (jetzt

Digne), Plin. n. h. LTI 37; vielleicht identisch

mit den Brodiontii der Inschrift von Tropaea
Augusti bei Plin. Ill 137. Zeuss Die Deutschen
208. Desjardins Ge'ogr. de la Gaule II 228f.

Hirschfeld CIL XII p. 49. 184. Auf der Grab-
schrift eines Soldaten der eok. 1Q Alpinorum
aus Dalmatien CIL III 9907 (bei Knin gef.) wird
alsHeimatsbezeichnung dofmjo [Bod]ionti(cJu[s]
aDgegeben. Eine andere ebenfalls in Dalmatien
gefundene las 0. Hirschfeld CIL III 8495
Vanaius Vmie . . . domo Bodion[t(ieus)] mfiles)

cohfortis) IU Alp(inorum) ; nach dem Gipsab-
guss, der 1892 in das Landesmuseum von Sara-
jevo gelangte, soli die Lesart, wie K. Patsch
Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina I

(1893) 331 ausfuhrt, so zu verbessern sein Va-
naius Veniofnis] filfius) domo Bodionae eqfiies)

coh. ni Alp. Eine Ortschaft Bodiona war bisher

unbekannt. Der Name Bodionius auf der Inschrift

CIL V 7885 (bei Nizza). [Ihm.]

Bodmerei S. Navrixog xoxog.
Bodmilkar s. Bomilkar.
Bodonaios (BcodmvaTog). Wer bei Homer statt

Acodmvrj schrieb Bcoftcovt), nmsste naturgemass
auch Horn. II. XVI 233 Zeus B. statt Zeus Do-
donaios setzen; vgl. Schol. Horn. II. XVI 233.
Steph. Byz. s. Bcodaivtj und/laxSco^js.Dodonaios.

[Jessen.]

Bodone (Ba>8a>v,Bcodcbvt]), dialektischeNeben

-

form zu Aaiddivrj (s. d.), zu dem es sich wie
Btltfoi (s. d.) zu Ae).<poC verhalt, Schol. II. XVI
233. Steph. Byz. s. BwS(bvV vgl. mit p. 247, 7

Mein. G. Curtius Griech. Et. R 483f. Meister
Gr. Dial. I 301. Uber die Annahme ein'er thes-

salischen Stadt dieses Namens s. Dodone.
[Oberhummer.]

Bodonian, Ort in Gallia Lugudunensis, vom
Geogr. Eav. IV 26 p. 235 neben Aurelianis, dem
heutigen Orleans, genannt. [Ihm.]

Bodonos (Bmdmvog), eponymer Heros der thes-

salischen Stadt BmSfovt), Steph. Byz. [TGmpel.]

Bodorecas nennt der Geogr. Eav. IV 24 p.

227 unter den am linken Eheinufer gelegenen
Stadten nach Mainz und Bingen. Vermutlich
= Bwudobriga (Itin. Ant.), s. d. Nr. 1. [Ihm.]

Bodostor s. Bos tar.

Bodotria s. Boderia.
Bodua (Var. Bodia) mons, bei Iul. Honorius und

Ethicus, Geogr. Lat. min. ed. Eiese p. 25. 41. 85
und p. 45. 87 : fl. Asdrubcl/cnja naseitur in monte
Bodua, inrwmpens montem Gaucasum. Alle Ver-
mutungen unsicher, hochstens des Ptolemaios Ba>-
diror dgog (III 5, 15) liesse sich vergleichen.

[Tomaschek.]

Bodnngo nennt der Geogr. Eav. IV 26 p. 231
zwischen Eugium (Tugium, heute Zug?) und Arbor
felix (jetzt Arbon); der Ort ist also in der heutigen
Schweiz zu suchcn (am Bodensee?). Holder Alt-

celt. Sprachschatz s. v. verweist auf den ligurischen

Namen des Po Bodencos. Bodincus. ' [Dim.]

Bodnognatus, Fiihrer der Nervier in ihrem
Kampfe gegen Caesar im J. 697 = 57, Caes. b. g.

II 23, 4. [Klebs.]

Bodns (deus), erwahnt auf der spanischen In-

schrift CIL II Suppl. 5670 (Eph. epigr. II 294).

Sonst nicht bekannt. [Dim.]

Boedas (Boedas d. i. Bol&ag Bechtel), Erz-

giesser, Sohn und Schuler des Lysipp, von dem
nur ein einziges Werk ein adorans genannt wird
(Plin. n. h. XXIV 66. 73). Dass dieses, wie oft

vermutet wurde, in der Berliner Bronzestatue des

sog. betenden Knaben (Beschr. d. ant. Skulpt.

d. Berl. Mus. nr. 2) erhalten ist, lasst sich bei

dem ausgesprochen Lysippischen Charakter dieser

Statue, namentlich des Kopfes, nicht direct ab-

weisen, aber auch nicht stricte beweisen. Die
geringe Bertthmtheit dieses Kttnstlers legt es nahe,

ihn mit dem Boedas (so die massgebenden Hss.

;

Where Lesart Bedas) zu identificieren , den Vi-

'truv HI pTaef. 2 unter den trotz ihrer Tflchtig-

keit zu keinem besonderen Eufe gelangten Bild-

hauern aufzahlt. Das Ethnikon Byxantius wurde
sich leicht durch die Annahme erklaren, dass B.

in Byzanz thatig gewesen sei und dort das Biir-

gerrecht erlangt habe. Ob der bei Tatian c. Gr.

52 als Verfertiger einer Statue der Myrtis, der

Lehrerin Pindars, genannte Boioxog von diesem

Boidag verschieden oder ganzlich apokryph ist,

lasst sich nicht entscheiden. [C. Eobert.]

Boedinus pagus, im Gebiet von Superaequum,
CIL IX 3311. [Hiilsen.]

BoSdria (Botjdgta), schilfreiche Gegend in

Boiotien unweit der Mundung des Kephisos in

die Kopais, Theophr. h. pi. IV 11. 9.

[Oberhummer.]

Boedromia (Borjdgo/na) hiess ein dem Apollon

in Athen gefeiertes Fest (Plut. Thes. 27. Philo-

choros bei Harp. Etym. M. 202, 45). Der Tag
ist nicht sicher, vielleicht war es der siebente

Boedromion (vgl. Muller Dorer 1 331. A.Momm-
sen Heortol. 21 Iff.). Apollon wurde dabei als

der Heifer in Schlachten verehrt. Uber die Stif-

tung des, wie es scheint, sehr alten Festes haben
sich verschiedene Legenden erhalten. Plutarch

a. a. 0. bringt es mit dem Kampf des Theseus

gegen die Amazonen in Zusammenhang, Philo-

choros a. a. 0. und Pausanias Vn 1, 2 mit dem
Kampf des Erechtheus gegen die Eleusinier, wo
Ion oder Xuthos (Eur. Ion 59ff. Etym. M. und
Suid.; vgl. Schoemann De comit. Ath. 351)

den Athenern Hulfe gebracht habe. Es scheint.

dass die Sage von Menschenopfern zu berichten

wusste, die einst dem Apollon Boedromios oder

vielleicht ihm und der Artemis zusammen (vgl.

Stengel Griech. Kultusalt. 90f.) vor der Schlacht

gebracht wirrden. Von Erechtheus wird dies fiber-

liefert (Lyk. Leokr. 24. Apoll. bibl. IH 15, 4.

Eurip. frg. 359. [Demosth.] LX 27. Suid. s. nag-

tievoi), in der Erzahlung vom Opfer des Theseus

) (Plut. a. a. 0.) weist der Ausdruck oqeayiaodfisvog

darauf hin (vgl. Stengel Herm. XXI 308. XXV
324), und auch eine Erzahlung des Pausanias

(IX 17, 1) bestatigt diese Vermutung: in einem

Kriege mit Orchomenos erhielten die Thebaner

vor der Schlacht das Orakel, sie wiirden siegen.

wenn jemand aus dem edelsten Geschlechte sich

selber opfere. Die Tochter des Antipoinos geben

sich darauf den Tod und werden in dem Tempel
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der Artemis Eukleia nahe bei dem Apollon Boe-
dromios begraben. Sind diese Combinationen
richtig, so haben wir fur die spatere Zeit bei
der Festfeier einen Ersatz fur die Menschenopfer,
d. h. symbolische Handlungen und Opfergebrauche,
anzunehmen, die an jene erinnerten, und zugleich
gewinnt an Wabrscheinlichkeit, dass das Fest
sich dem der Artemis Agrotera am 6. Boedro-
mion gefeierten ansehloss (vgl. Stengel Griech.
Kultusalt. 91f.). v. Wilamowitz Aristot. u.
Athen I 250.

Vermutlich gab es auch an andern Orten Grie-
chenlands B. Fur Theben ist, wie wir gesehen
haben, ein Apollon Boe'dromios bezeugt (s. auch
Kallim. hymn. Apoll. 70 und vgl. Stephani
Apoll. Boedrom., Leipzig 1860), und in vielen
andern Staaten gab es wenigstens einen Monat
Boedromion (s. d. und unter Bofidromios). Vgl.
ausser den bereits genannten Werken Hermann
Gottesd. Alt. 2 § 55, 4f. "Welcker Griech.

!

Gotterl. I 535. Panofka Arch. Ztg. VII 87.

[Stengel.]

BoSdromjon (Bor)8gofiid>v), Monatsname des
ionischen Kalenders (Nebenform Badgofiicbv) und
in der Form BaSgo/uog (auch Bazgofiiog) auch
dem Kalender der kleinasiatischen Dorer angehOrig.
I. BoTjdeo/tKbv. 1) In Attika (vgl. CIA I 1.

28&. II 314. 316. 467. Ill 5 u. 0.), Herbstmonat
zwischen dem Metageitnion und dem Pyanopsion
gelegen, fruher der dritte, spiiter der erste Monat 3
(s. Neujahr). Die Alten erklaren die Entstehung
des Namens aus der Festfeier der Boe'dromia,
bezw. aus dem Apollon gegebenen Beinamen Borj-
dgofiios ;

die Verschiedenheit in der Bezeichnung
des Anlasses, aus dem die letztgenannten Namen
abgeleitet werden, ist hier irrelevant (Plutarch.
Thes. 27: Kampf des Theseus gegen die Ama-
zonen; Et. magn. p. 202, 49: Kampf zwischen
Athen und Eleusis). Gleichungen mit anderen
Kalenderdaten : in dem vorgeblichen Briefe des4i
KOnigs Philippos bei Demosth. XVIII 157: firjvog
Acpov tog fifieis ayo/iev, tog 8s 'A&tjvaiot Borjdgo-
fii&vog, tog Si Koqiv®ioi Ilavrjfiov. Vgl. sonst noch
z. B. CIG 1688. Plut. Camill. 19; Demetr. 26.

2) In Olbia, CIG 2059 = Latyschew Inscr.
orae sept. Ponti Eux. I nr. 22. 3) In Lampsa-
kos, CIG 3641b. 4) In Priene, CIG 2906 =
Hermes IV 107. 5) In Chios, Bull. hell. Ill
1879, 242 Z. 53.

II. Badgofiios. 1) In Knidos , Newton 5(

Halicarnassus II 758 nr. 44. 2) In Kos, Paton
Inscr. of Kos nr. 27. 29. 38, und Kalymna, Ancient
greek inscr. of the brit. Mus. 299 a Z. 26, vgl.
Bischoff Leipziger Studien XVI 1894, 148 und
Paton Inscr. of Kos p. 326ff. 3) In Ehodos, s.

die Amphorenstempel IGIns. I 1091,5. 1095, 2
1139, 6. 7. 1152, 5 u. 0. IGI 2393, 9. 49. 53.
63. 154 n. 0. Bischoff a. O. 152. Ob nicht
auch das Citat aus Theognis bei Athenaios VHI
360 b (toj Borj&eofiicbvi iirjvi) sich vielmehr auf6(
den Badromios bezieht? Sinnverwandt ist der
Monatsname Boathoos des delphischen Kalenders.

[Kubitschek.]
BoMronilos (Botjdgofitoe), Epiklesis des Apol-

lon als des Heifers im Streit (Kallim. hvmn. II 69)
a) in Athen, wo ihm zu Ehren die Bogdromia (s.

d.) gefeiert wurden. In einer Schlacht, und zwar
entweder im Amazonenkampf oder im Krieg mit

den Eleusiniern, sollte der Schlachtruf, mit dem
Apollon B. angerufen wurde, und der Beistand
des Gottes zum Siege gefilhrt haben; Philochor.
frg.33. Plut. Thes. 27. Schol. Kallim. hymn. II 69.
Macrob. sat. I 17, 18. Etym. M. s. poydeofiefr und
Bmjdgofiicov. Suid. s. BoribQofiia. Harpokr. s. Botj-
8Q6(ua; b) in Theben, wo bei dem Tempel der
Artemis Eukleia eine Statue des Apollon B. stand,
Paus. IX 17, 2; c) vermutlich auch in manchen

10 anderen Orten, wie ja der diesem Gotte geltende
Monat Boedromion (s. d.) fur viele Stadte be-
zeugt ist. Vgl. Stephani Apollon Boedromios
52ff. MilchhCfer fjber den attischen Apollon,
Miinchen 1873 p. 78. Roscher Apollon und Mars

,
[Jessen.]

Bot]yia s. Taurokathapsia.
BSser Blick s. Fascination.
BoSthene (Borjtiyvrj), Epiklesis der Meter in

einer Inschrift aus Ikonium, CIG 3993. Das Wort
!0 ist gebildet wie so viele Epikleseis der Meter

(z. B. Dindymene, Sipylene, Plakiane, Phasiane)
von einem Berg, Ort oder Fluss Boethos.

[Jessen.]

Boethius. 1) Praefectus praetorio Italiae im
J. 454, wird gemeinsam mit seinem Freunde Agtius
in Rom ermordet, Mommsen Chron. min. I 303.
483. II 27. 86. 157. Joh. Ant. frg. 201, 4.

2) Nar. Manlius Boethius, Praefectus praetorio,
Praefectus urbis Romae II, Patricius, Consul im

OJ. 487. Dessau 1301. [Seeck.]

3) Anicius Manlius Severinus Boethius (junior:
fiber den Namen vgl. de Rossi Inscr. Christ. I
p. 443 und Usener Anecd. Hold. 43; dazu auch
O. Jahn Ber. d. Sachs. Ges. 1851, 327ff. 354f.),
Sohn des Consuls vom J. 487 (Nr. 2), nacb dessen
Tode er, wie es scheint, von Symmachus aufge-
nommen und erzogen wurde (phil. consol. II 3),
dessen Tochter Rusticiana (s. d.) er dann heiratete.
Seine Geburt fallt wahrscheinlich in das J. 480

)oder eines der nachstfolgenden Jahre (Usener a.

a. 0. 40). Schon im J. 507 war er durch seine
gelehrten Studien bekannt, war schon Patricius
und wurde zu verschiedenen Specialmissionen, die
im Bereiche seiner Studien lagen, von Theoderich
verwendet (Cassiod. Var. 1 10. 45. H 40). Welches
hohere Amt ihm vor Bekleidung des Consulates
im J. 510 iibertragen worden, lasst sich nicht
ausmachen; das Consulat hat er, wenn man in
Betracht zieht, einer wie vornehmen Familie er

)angehorte, keineswegs besonders friihe iibernom-
men (vgl. Mommsen im Index der Cassiodor-
ausgabe s. v.). Er gehorte eben, wohl mehr in-

folge seiner Lebensstellung und Familientradition
als infolge irgend welcher politischer Thaten jener
Gruppe von speciflsch romischen Granden an,
welche widerwillig die Barbarenherrschaft ertrug
und auf Rettung von Constantinopel hoifte. Indes
wurde dieser gegen die Ostgothen bestehende Ge-
gensatz erst seit dem Regierungsantritte Kaiser

i Iustins auch von Constantinopel her eifriger ge-
schurt, natflrlich doch ohne dass man vollstandig
Farbe bekannt hatte. In dieser Zeit (522) war
es, dass seine beiden Sonne, die noch Knaben
waren, offenbar zur Auszeichnung fur den Vater,
gemeinsam zu Consuln erhoben wurden und B.
dafiir dem Theoderich im Senate eine feierliche
Lobrede hielt (phil. cons. H 3. Anecd. Hold.). Es
gehorte zum Charakter dieser Opposition, dass sie
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sich nicht gerne stark exponierte, und wenn wir
dem Ennodius glauben kflnnen an der einzigen

Stelle, an der er, freilich in der Erbitterung fiber

eine abgeschlagene Bitte, nicht schmeichelt, muss
dies auch dem Charakter des B. entsprochen haben
(Ennod. 339 = carm. 2, 132 vgl. mit Masimian. eleg.

3, 47ff. bei B a eh r en s Poet. Lat . min. V 334ff. ; dazu

370, 3 = ep. 8, 1. 271 = ep. 6, 6. 413. 415. 418 =
ep. 8, 36. 37. 40. 452, 21 = op. 6). Immerhin mag
sich B. mit Recht geriihmt haben, dass er oft hohen
Beamten, wie dem Conigast und dem Triwila, ent-

gegengetreten und Private oder ganze Provinzen

durch seine persOnlichen Bemuhungen vor Schiidi-

gung und Bedriickung, namentlich in flnanzieller

Beziehung, geschtltzt hat; waren doch solche Be-

muhungen durchaus in Theoderichs eigenem Sinne

(phil. cons. I 4). So setzte er sich auch fur den
Consular Paulinus und als Magister officiorum

fur den vom Referendar Cyprianus beim Kflnige

wegen hochverraterischer Beziehungen zu Byzanz
angeklagten Consular Albinus ein, indem er in

Verona vor dem Konige die Beschuldigung als

falsch bezeichnete und zu sagen wagte, so gut wie
Albinus sei auch er selbst und der ganze Senat
schuldig. Nun dehnte Cyprianus in Verbindung
mit Basilius, Gaudentius und Opilio, die auf diese

Weise das Vertrauen des KOnigs wiedergewinnen
wollten, die Anklage auch auf B. aus. Er wurde
angeklagt, dass er libertatem Rotnanam, d. h. die

Befreiung von der Gothenherrschaft
,
angestrebt

habe, und zugleich des sacrilegium, was man aus

seiner Beschaftigung mit Astrologie hat erklaren

wollen. Er wurde in Haft genommen und nach
Pavia gebracht. UngehOrt wurde er von dem
gegen die Senatoren erbitterten Konige verurteilt.

MOglich sogar, dass der Senat bei der Verurtei-

lung mitgewirkt hat. Er scheint langere Zeit in

der Haft zugebracht zu haben, bis es Theoderich

beliebte, ihn in agro Calventiano wohl noch im
J. 524 in grausamer Weise hinrichten zu lassen.

Seine Giiter wurden confisciert (phil. cons. I 4.

Anon. Vales. 14, 85ff. und Ital. Chron. z. J. 523.

Mar. Avent. z. J. 524. L. pontif. v. Iohann. I 5.

Prokop. Goth. I 1 p. llf. B.). Vgl. ausser der

unten angefiihrten Litteratur namentlich Manso
Gesch. des ostgoth. Reiches (1824) 158ff. Dahn
KCnige der Germanen, II 172f. Usener Anecdo-
ton Holderi 37 if. Hodgkin Italy and her inva-

ders IE (1885), 522ff.

Als der wichtigste Teil der wissenschaft-
lichen Werke des B. scheinen seinen Zeitge-

nossen neben den philosophischen die mathema-
tischen Abhandlungen gegolten zu haben, durch
welche er, wie sie meinteh, die klassischen Au-
toren erreichte oder flbertraf (Cassiodor im Anec-
doton Holderi). Unzweifelhaft von ihm riihren

die zwei Bucher de institutione arithmetiea her,

die uns vollstandig erhalten und dem Symmachus
zugeeignet sind. B. gesteht selbst zu, dass er in

diesen seinen primitiae nichts Originelles ge-

schafFen, sondern sich vollstandig an Nikomachos
angeschlossen hat; gelegentlich erlaubte er sich

Abkiirzungen oder Erkferungen seiner Vorlage;

aber auch diese Redactionsthatigkeit ist ihm nach
dem Ausspruche moderner Mathematiker nicht

vollstandig gegluckt. Unbezweifelt sind auch die

nach der Arithmetik (aber wohl noch vor 510,
vgl. Usener a. a. O. 40. 47) geschriebenen fiinf

Bucher de institutione musiea; auch in diesem

Werke erscheint B. ,nicht in productiver Kraft,

sondern als ein Sammler und sorgfaltiger Be-

urteiler des vorhandenen Materials, welches er aus

den griechischen Quellen mit emsiger Sichtung

des Stoffes zog'. Er kennt die Theorien der Py-

thagoraeer und Aristoxeneer, namentlich des Clau-

dius Ptolemaeus *), und sein Werk ist fur die Kennt-
nisse des Mittelalters von der antiken Musik-
theorie von der grOssten Bedeutung gewesen (vgl.

Osc. Paul Boetius und die griechische Harmonik.
Des B. fiinf Bucher iiber die Musik. Ubertragen
und sachlich erklart, Leipzig 1872). Zum qua-
druvium der mathematischen Wissenschaften ge-

heren nach B. und anderen antiken Theoretikern
ausser Arithmetik und Musik noch Geometric und
Astronomie. Es ist nun (ausser der sog. demon-
stratio ariis geometrieae, die in alten Ausgaben
unter den Werken des B. abgedruckt ist), eine

Geometria Euclidis a Boetio in latinum luci-

dius translata in den Hss. des 11. und 12. Jhdts.

in verschiedenen Fassungen, in zwei oder in mehr
Bucher eingeteilt, erhalten, deren Autor sich als

B. ausgiebt; die Schrift lehnt sich hauptsachlich

an Euclid an und schiebt eine Besprechung des

abacus nach Architas ein , die jedoch in einer

wichtigen Hs. fehlt. Obwohl (nach Cassiod. Var.

I 45, 4) als sicher angenommen werden kann,

dass B. auch eine Geometrie geschrieben hat, und
obwohl diese Schrift schon friihe dem B. zuge-

schrieben worden ist, ist es doch zweifelhaft, ob
uns die Hss. die echte Schrift des B. oder, wie

aus sachlichen und sprachlichen Grunden be-

hauptet worden ist, eine interpolierte Version oder

gar nur das Macliwerk eines praktischen Feld-

messers aus dem 9. oder 10. Jhdt., der sich einer

alten Feldmesseriibersetzung des Euklid bediente,

erhalten haben. Die Frage ist fiir die Geschichte

der Mathematik iiberhaupt und insbesondere fur

die Geschichte der sog. arabischen Ziffern von
Wichtigkeit. Nach Cassiod. a. a. O. hat B. auch
eine Astronomie nach Ptolemaeus geschrieben, die

uns aber nicht erhalten zu sein scheint. Ausser

diesem quadruvium ist an derselben Stelle auch
von einer Mechanik nach Archimedes die Rede.

Neue Ausgabe der mathematischen Schriften von

Q. Friedlein Leipzig 1867. Hauptsachliche

Litteratur: M. Cantor Mathem. Beitrage zum
Kulturleben der Volker (1863) 184ff. und Vor-

lesungen iiber Gesch. der Mathematik I 485ff.;

ferner Friedlein Jahrb. f. Philol. LXXXVH
1863, 425ff. Weissenborn Ztschr. f. Mathem.
u. Physik, Suppl.-Heft (hist.-lit. Abt.) XXIV 190ff.;

Leipziger Studien 1 379 und die von diesen citier-

ten Aufsatze.

In philosophischer Beziehung hatte sich B. die

Aufgabe gestellt, Plato und Aristoteles zu uber-

setzen, ihre Lehren zu commentieren und in Con-

cordanz zu bringen (tzsqI igfir/r. II 2, 3 p. 79 M.).

Auch mit der philosophischen Schriftstellerei hat

*) Teile des 1. Buches sowie das ganze 2. und
3. Buch sind aus verlorenen Schriften des Niko-

machos von Gerasa gezogen. Das 4. Buch be-

rtihrt sich mit Euclid. Das 5. schOpft aus Pto-

lemaios; von den 30 Capiteln, auf welche es be-

rechnet war, sind aber nur 18 und ein Teil des

19. erhalten. [v. Jan.]
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er in verhaltnismassig jungen Jahren begonnen
(Cassiod. Var. I 45, 4) , und zum mindesten ein
grosser Teil seiner philosophischen Schriften ist
uns noch erhalten. Es sind dies: tlbersetzung
und Commentare zu Aristoteles izsgl egfirjveiag,

bestehend aus einer prima (elementaren) editio in
zwei, einer seeunda (wissenschaftlichen) editio in
sechs Buchern; Usener hat bemerkt (a. a. 0. 40.
46 und DLZ 1880, 370), dass die Entstehungszeit
der letzteren in die J. 507—509 fallen muss (nach

"

p. 184. 189 M. und 1. VI praef.), B. ist hier, wie
Usener bemerkt, von Porphyrins und Syrianus
abhangig (selbstandige Ansgabe dieses Werkes
von Meiser Leipzig 1877. 1880). Commentar zu
den xazrjyogtai des Aristoteles in vier Biichern,
geschrieben im Consulatsjahre des B. (510, vgl.
1. II praef.). Dieser Schrift gehen zeitlich und
methodisch voran die zwei dialogi in Porphyrium
a Vietorino translatum und die ffinf Biicher eom-
mentaria in Porphyrium a se translatum. Er- 2
Marungen zu den 'AvaXvtixd, sowohl Tigoxeoa als
vozega, des Aristoteles in je zwei Buchern; zu des
Aristoteles negl oo<piozix<bv iXiyx<av zwei Biicher;
ferner acht Biicher Tomxd ebenfalls nach Aristoteles
und sechs Biicher Commentare zu Ciceros Topics
(abgedruckt in der Ciceroausgabe von Orelli V).
Als selbstandige Schriften geben sich: De cate-
gories syllogismis libri II und introductio ad
syllogismos categoricos; ferner de syllogismo hypo-
thetic I. II (nur aus griechischen Quellen) ; liber 8
de divisions; de differentiis topicis I. IV. Auch
diese umfassende Betriebsamkeit des B. auf philo-
sophischem Gebiete kann nicht als wissenschaft-
lich bezeichnet werden, so sehr sie auch den Zeit-
genossen imponierte und so wichtig sie auch fur die
folgenden Jahrhunderte geworden ist. K. Prantl
Gesch. der Logik im Abendlande I (1855) 681
fallt iiber sie ein vernichtendes Urteil, indem er
B. ,neben Marcianus Capella und Cassiodorus als
die hauptsachliche Briicke zu dem Unverstande 4
der mittelalterlichen Logik' bezeichnet, da er ,eben
doch nur auf dem unphilosophischen und forroalen
Schulstandpunkte seiner Zeit steht'; das ,Motiv
der Dressur ist iiberhaupt bei B. bei weitem das
uberwiegende'; wie in den mathematischen Schrif-
ten ist auch hier sein Bestreben die angeblich
.verworrene' Darstellung seiner grOsseren Vor-
ganger ,in das GewChnliche und Verstandliche'
umzusetzen. Die Gattung ist ihm etwas Reales
und geht dem Einzelnen voraus, und so steigt er 5'

auch in der Anordnung von dem Einfachen, d. h.
den Kategorien, zu dem Zusammengesetzten auf.
Seine Schriften haben Bedeutung fur die Bildung
der lateinischen philosophischen Terminologie. Na-
mentlich in der Lehre vom Schlusse verliert er
sich vollends in formale scholastische Spielereien
(vgl. Prantl a. a. O. 679—722). Die in den
Ausgaben mit den philosophischen Schriften des
B. abgedruckte Schrift de defmitione riihrt nicht
von B., sondern von Marius Victorinus her (Use - 6<
ner Anecd. Hold. 59ff.).

Die theologischen Schriften des B. sind lange
Zeit hindurch angezweifelt worden, weil man diese
christlich-dogmatischen Abhandlungen fur unver-
einbar mit den Ansichten des Jungers Platos und
Aristoteles hielt. Doch ist gerade der christliche
Glauben im Vereine mit klassischer Tradition und
klassischen Velleitaten, dabei der Mangel sowohl

an wirklicher Frommigkeit als an tieferem Ver-
standnisse der Werke des klassischen Altertumes
das eigentliche Kennzeichen des vornehmen romi-
schen Kreises, dem B. durch seine Familie und
durch seine Stellung angeherte. Nun sind durch
Cassiodor im Anecdot. Holderi einige christliche
Schriften des B. ausdriicklich bezeugt. Als echt
kOnnen danach gelten die Schriften de trinitate
(dem Symmachus gewidmet) ; utrum pater et filius

10 spiritus s. de divinitate substantialiter prae-
dicentur; quomodo substantiae in eo quod sint
bonae sint, cum non sint substantialia bona
(beide einem Iohannes diaconus gewidmet); liber
contra Eutychen et Nestorium (demselben ge-
widmet?). Dagegen scheint die Schrift de fide,
catholica nicht von B. herzuriihren. Die theo-
logischen Schriften scheint B. in seiner Jugend
abgefasst zu haben. Usener urteilt iiber sie mit
Eecht: ,Es ist ein rein dialektisches Interesse,

0 das den jungen Schulphilosophen dazu reizt, jene
dogmatischen Schwierigkeiten in seiner Weise zu
bearbeiten'. Neue Ausgabe der theolog. Schrif-
ten nach der Ausgabe der philosophiae consolat.
von Peiper; vgl. dessen Einleitung p. XVIIIff.
Von Litteratur vgl. namentlich Schenkl Ver-
handl. Philol. Versamml. Wien 1859. Nitzsch
Das System des B. (1860) und Jenaer Litt.-Ztg.
1877, 714 und insbesondere Usener Anecdoton
Holderi 48ff.

0 Ausserdem hat B. ein carmen bueolicum ge-
schrieben, das nur von Cassiodor (im Anecdot.
Hold.) erwahnt wird, aber nicht erhalten ist, und
imGei&ngmBse -.philosopkiae consolationis libri V,
seine beruhmteste Schrift. Die Form dieser Schrift
ist die der Satura Menippea, in der Art des Mar-
tianus Capella: Prosastiicke und poetische oder
wenigstens in alien denkbaren Massen versiflcierte

Kapitel wechseln ab. Den Inhalt bildet ein Dia-
log der Philosophia mit dem gefangenen B., in

Owelcher sie ihn zu trOsten sucht dadurch, dass
sie ihm die Nichtigkeit der Gtiter dieser Welt
mit den gebrauchlichen Argumenten vordemon-
striert. Sprachlich sind die Tragoedien des Seneca
stark beniitzt (Peipers Ausgabe S. 228ff.). Sach-
lich liegt nach Usener (a. a. 0. 51f.) vom zwei-
ten Buche an zuerst des Aristoteles Protreptikos,
dann ein Neuplatoniker zu Grunde, die moglicher
Weise dem B. schon bloss in einem Auszuge vor-
lagen. Kein Wunder, dass man nur wenige Spu-

3ren eigentlich christlicher Lehre in der Schrift
finden kann. Man wird auch nicht viele Spuren
von Originalitat in ihr entdecken kOnnen, sondern
nur die Pose, in welcher der Epigone des 6. Jhdts.
das Romertum agierte. Neuere Ausgaben von Ob-
barius Jena 1843 und von Peiper Leipzig 1871;
ebd. p. XXXXIff. fiber die Ubersetzer, Nachahmer
und Commentatoren.

Gesamtausgabe des B. : editio princeps, Venedig
1491f.; von Glareanus Basel 1546. 1570. Ferner

)bei Migne Patrol. Lat. LXIII. LXIV. Vitae des
B. bei Peiper a. a. 0. p. XXIXff.

Litteratur im allgemeinen fiber B. ausser Use-
ner Anecdoton Holderi (Leipzig 1877) 37ff.: Teuf-
fel Gesch. d. R. Litteratur § 478, woselbst auch
altere Litteratur. Ebert Allg. Gesch. d. Litt.

d. Mittelalters I 462—473. Z oiler Philos. der
Griechen III 2 S. 776ff. Ritter Gesch. der Phi-
losophic VI 580ff.
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4) Boethius, Sohn von Nr. 3 (s. d.), mit seinem

Bruder Symmachus als Knabe Consul im J. 522.

Dass zwei Occidentalen in diesem Jahre Consuln

sein konnten, welche beide in Rom ihre Wfirde

antraten, konnte nur mit Zustimmung des Kaisers

geschehen, der dadurch den Vater B. und seine

Sippe ehren wollte. Vgl. de Rossi Inscr. Christ.

I p. XLV und 442. Mommsen Neues Archiv XIV
244. Boeth. consol. phil. II 3 und Anecd. Hold.

[Hartmann.l

Boethos (Borjftog). 1) Erster KOnig der zwei-

ten agyptischen Dynastie Manethos nach African,

bei Synkell. p 54 D (= B&xog Euseb. ebd. 55 D;
chron. p. 96). FHG II 542f. Lepsius Konigs-

buch Quellentafel 5. Der entsprechende hiero-

glyphische Name ist Bd"w, wozu die von Afri-

canus iiberlieferte Form leidlich stimmen wiirde.

[Sethe.]

2) Athenischer Archon des 1. Jhdts. v. Chr.

Er kommt in der fragmentierten Liste CIA III

1014 vor und wird nach den verschiedenen Be-

rechnungen der verlorenen Namen verschieden an-

gesetzt ; in unserer Liste Bd. II S. 594 auf 75/76.

Der erste Buchstaben ist erganzt. [v. Schoeffer.]

3) Boethos, 6 iXeyeioygdtpog , Verfasser eines

Epigramms des Philipposkranzes (Anth. Pal. IX
248) auf Pylades, den Begrunder des tragischen

Pantomimos (vgl. Antipater Thess. Anth. Pal.

XVI 290). Mit dem von Strab. XIV 674 ge-

nannten ,schlechten Dichter' B. von Tarsos will

ihn Hillscher Jahrbfich. Suppl. XVIII 426
identificieren (vgl. Susemihl Litt.-Gesch. d. Ale-

xandrinerzeit I 2, 6). [Reitzenstein.]

4) Boethos von Sidon, stoischer Philosoph,

Schiller des Diogenes von Babylon (nach Ind.

Stoic. Here. col. 51 vgl. Zeller Phil. d. Gr. IV3
46, 1 ; in den Worten bei Diog. Laert. VII 54
8ia<psQo/j,evos ngo; avzov, aus welchen man schloss,

B. sei Chrysippos Zeitgenosse gewesen, ist avzov

zu schreiben). Bei Ps.-Philo ixegi d<p&agoiag p.

25, 2 ed. Cumont wird B. zu den avdgeg iv xolg

SxanxoXg doyiMxoiv la%vxoxsg gerechnet. Das we-

nige, was uns von seiner Lehre berichtet wird,

zeigt starke Abweichung von der stoischen Ortho-

doxie. Aus der Erkenntnistheorie wird uns seine

Stellungnahme zu der Frage nach dem xgixrjgiov

Diog. VII 54 mitgeteilt: xgixygia nXeiova dizo-

Xeutet, vovv xai aio&rjoiv xai ogeg'tv xai kuiiaxrifiriv.

Obgleich die Reihenfolge der Aufzahlung dem
zu widersprechen scheint, soil wohl vovs zur o^ig
sich verhalten, wie e^ioz^firj zur aia&tjotg, d. h.

unter vovg ist hier das verniinftige Wollen im
Gegensatz zum Naturtrieb, (sonst Sgfirj bei den
Stoikern) zu verstehen, wahrend isiioz^/j.rj-aTo&rj-

ats dem gemeinstoischen xazd"/.ri^ig(xazaXrjjizixri)-

tpavraoia entspricht. Es handelt sich oifenbar

nicht im eine bios terminologische Verschieden-
heit, sondern um einen tiefgreifenden Unterschied
der Lehre. Der psychologische Monismus des Chry-
sippos ist zu Gunsten einer dualistischen Auf-
fassung aufgegeben, welche das Vernirnftige und
das Vemunftlose als selbstandige Factoren des

Seelenlebens anerkennt. Wie B. diesen Dualis-

mus begrfindete, wissen wir nicht. Doch liegt

es nahe , in der Nachricht bei Macr. in somn. Scip.

I 14, 19, dass nach B. die Seele ex acre et igne

bestand, die physikalische Ausdrucksweise dieses

Dualismus zu finden, wobei das Feuer als Trager

der Vernunft und des Wissens gedacht ware,

tlber die Ethik des B. haben wir keine Nach-
richten. In der Kosmologie verwirft er die Auf-

fassung des Kosmos als Lebewesen (Diog. VII
143), betrachtet aber die Gottheit als atherische

Substanz (Stob. eel. I 1, 25 = Doxogr. p. 303 b
15), die in der Fixsternsphare ihren Sitz habe
(Diog. VII 148). Er verwirft auch die stoische

ixmiQooaig und entscheidet sich fur die Annahme
der Ewigkeit und UnzerstOrbarkeit des Weltalls,

Ps.-Philo nsQi dcp&agoiag p. 24ff. ed. Cumont.
Diese Lehren stehen in deutlichem Zusammen-
hang mit den psychologischen und erkenntnis-

theoretischen. Wer den Mikrokosmos nicht ganz
von der hOchsten Seelenkraft {izvq = ai&qg) durch-
wohnt sein liess, konnte auch den Makrokosmos
nicht ganz von der Gottheit durchwohnt denken.
Dass der Gottheit die Fixsternsphare als oiaia

zugewiesen wird, bekundet das Bestreben, ihre

Ewigkeit und Unveranderlichkeit zu wahren. Die
Lehre von der ixxvgcooig, nach welcher die Welt
periodisch in das gOttliche Urfeuer aufgelOst wird,

aus dem sie immer wieder neu entsteht, und der

Pantheismus, welcher die Gottheit als Weltseele,

folglich die Welt als fooor Z/mjjvzov xai voegov

auffasst, waren mit dieser theologischen Ansicht
unvereinbar. Es ist wohl zu beachten, dass B.

trotz seines Dualismus Materialist bleibt, wie
seine Aussagen fiber Gott und Seele beweisen.

Die Grunde gegen die sxnvgiuaig, die ihm bei

Ps.-Philo zugeschrieben werden, sind wohl nicht

ganz ohne Missverstandnisse, jedenfalls nicht im
originalen Wortlaut mitgeteilt. Zwar die Worte
p. 27, 10 Cum. ipv^r] de zov xoofiov xaza. zovg

dvrido^ovviag 6 jfeo's stimmen zu dem sonst Be-

zeugten, aber vergeblich fragt man sich, wie der
an die Fixsternsphare gebannte Gott zugleich

als Lenker und Steuermann der Sonne, dem Mond,
den Planeten, der Luft und den ubrigen Teilen

des Kosmos jzagiozd/^svog xai ovvdgcor gegen-

wartig sein kann (p. 26, 15f.). Wurde hier im
Original nur zum Zweck der Widerlegung mit
den gegnerischen Annahmen operiert? In alien

bisher besprochenen Abweichungen des B. von

der stoischen Orthodoxie hat Zeller (Philos. d.

Gr. IVs 554f.) mit Recht eine Annaherung an
die aristotelische Lehre erblickt. B. folgt in

seiner Lehrbildung dem eklektischen Zuge der
Zeit, der ja auch bei seinem Mitschuler Panaitios

und weiterhin bei Antiochos sich geltend macht.

Dagegen ist chrysippisch-orthodox seine Lehre,

dass alles nach dem Fatum geschehe (ndvta.

xa& eifiag/A.svt]v yirea&ai Diog. VII 149). Die
bei Diog. a. a. 0. hinzugefiigten Definitionen der

eifiagudvt) speciell dem B. zuzuschreiben (wie

Maass Aratea 153, 62 vorschlagt), halte ich fur

unrichtig. Wie spater Poseidonios, scheint B.

dem Himmel und seinen Phaenomenen ein beson-

deres Interesse zugewandt zu haben. Aetius be-

richtet Doxogr. p. 367, 5 von seiner Erklarung
des Kometen als degog avri/ifiivov tparzaota und
ebd. p. 363b 12, dass er gegen Empedokles po-

lemisierend die grOssere Ausdehnung des Himmels-
gewolbes in horizontaler als in verticaler Rich-

tung fttr blosse Sinnentauschung erklarte. Es ist

mOglich, aber keineswegs sicher, dass diese Satze

in dem Aratcommentar des B. vorkamen, der
nach der Anfuhrung bei Gerninus Introd. in Phaen.
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p. 61A (vgl. Maass Aratea 152) wenigstens vier
Bficlier umfasste. Die Stelle des vierten Buches,
auf welche sich Gemitius bezieht, hat es mit den
Wettervorzeichen zu thun, den xgoyvaxsug, welche
den Schlussteil der <Pair6fieva bilden. B. suchte
die tpvaixai aixiai der Vorzeichen zu ergriinden.
Ebendaher scheint genommen, was Cicero de div.
I ISf. aus B. anfuhrt (vgl. auch die Antwort de
div. II 47). Aus dem ersten Buch wird in der
Vita Arati II p. 57 West, ein asthetiscb.es Urteil
iiber den Stil der Phainomena angefiihrt: B. tritt
der bekannten Auffassung Arats als Nachahmer
des Hesiodos entgegen; er sei ovx 'Hom&ov, akX
Ofiygov^ ^rjXcoxrjs' to yog aXdafxa xfjg 7iouf]asa>g

fietiov rj xad' 'Hoiodov. Ausser dem Aratcom-
mentar werden zwei Schriften des B., negi cpv-
oecog und nsgl eifiagftevtjg, namentlich von Dioge-
nes citiert.

Litteratur: Zeller Philos. d. Gr. IV 3 45. 554ff.
Hirzel Unters. zu Ciceros philos. Schriften II.
Maass Aratea 152ff.

5) BoSthos von Marathon, des Hermagoras
Sohn, ein dem Karneades gleichzeitiger Akademi-
ker, der den letzteren um 10 Jahre (iberlebte und
en" agxovxog Ev(idXov (im J. 118) starb. Uber
ihn hat Philodem im Ind. Acad. Here col. 28
und 29 ein langeres metrisches Bruchstuck aus
der Chronik Apollodors mitgeteilt. Die Stelle
fiber seine Lehrer lautet nach der Erganzung von
Gomperz Jem Litt.-Zeit. 1875, 603: ovxog S'

'Agiorw{v)og fiev fjv dxtjxocog t(ov)t 'EcpeaCov
fS{Q)axvv xiv Ev^(ovX)ov xQovor etc. Susemihl
Alex. Litt.-Gesch. I 133 baut auf der Lesung
und Erganzung von Gomperz, derselbe ebd. 126,
613 noch auf der Lesung von Biicheler bezw.
Zeller Philos. d. Gr. IV 497, 2.

6) Epikureer und ysmfihgrjg, den Plutarch
quaest. symp. V 1 und de Pythiae oraculis 5
als Gesprachsperson einfiihrt.

7) Verfasser einer Xefrcov IlXarcovix&v ovva-

'

ycoyj xaxa axoiXetoi' und einer Schrift neol xcov
izagd IlXdxcovt dnogovfisvcov Xs^ecov, vgl. Phot
bibl. cod. 154 und 155.

8) Adressat der bei Eusebius praep. evang.
XIV 10. XV 11. 16 excerpierten Schrift des Por-
phyrios xegi v^CT?- [v. Arnim.]

9) Boethos von Sidon, Peripatetiker etwa der
augusteischen Zeit (bisher in die Zeit Ciceros
gesetzt). Er war Schiiler (Amm. in cat. 5) des
Andronikos von Bhodos (s. d. Nr. 25) und Studien-

"

genosse, nicht Lehrer, Strabons (XVI 757 $ ovrs-
(pdoaocprjoafier ijfui; ta AgioxoxeXeia), der selbst in
Rom bei Xenarchos in den Jahren 29—26 hcrte
(XIV 670); den Xenarchos scheint B. citiert zu
haben (Alexander Aphr. de anima 151 Br. Ehao-
xo; xai B.), war also wohl auch dessen Schule'r.
Nach Andronikos Tode scheint er Schulhaupt in
Athen geworden zu sein (Amm. Schol. Arist. Org.
I 45 W.). Wie dieser erklarte B. mehr philo-
logisch als philosophisch die aristotelischen Schrif-
ten, wurde von Aspasios, Alexander Aphrod., Por-
phyrios, Aeneas Gaz., Dexippos, Themistios, David,
Ammonios, Simplikios benutzt, wegen seines Scharf-
sinnes geruhmt und mit Ehrennamen (eU.6yifi.oi,
&av/j.daiog) bedacht. Von seinen Schriften' ist
niehts erhalten, die Bruchstucke sind noch nicht
gesammelt. Am meisten ausgebeutet wurde seine
Erklarung der Kategorien; Bemerkungen fiber Stel-

len von Aristoteles I. Analytik, Physik, Psycho-
logie und Ethik ist man geneigt auf ebensoviele
Commentare zuruckzufiihren ; ob er wie etwa Ale-
xander von Aphrodisias auch selbstandige Mono-
graphien verfiffentlicht hat, ist nicht zu ermitteln.
Zu einer selbstandigen philosophischen Anschau-
ung hat er es nicht gebracht trotz einzelner Ab-
weichungen von Aristoteles. Platons Beweise fur
die Unsterblichkeit der Seele scheint er eingehend

Obesprochen und widerlegt zu haben. Auch auf
die stoischen Lehren nahm er vielfach Rucksicht,
bald sie ablehnend, bald sich an sie anlehnend.
Seine Verteidigung der Kategorien noietv, xdoxeiv,
e'xetv (und xeio&ai'?) war vermutlich gegen seinen
Lehrer Andronikos gerichtet (s. Bd. II S. 1040),
von dem abweichend er das Studium des Aristo-
teles mit der Physik beginnen wollte (David
Schol. Arist. 25b 41). Litteratur: Brandis
Abh. Acad. Berl. 1833, 276. Prantl Gesch. d.

OLogik im Abendl. I 540ff. Zeller Philos. d.
Griech. m 13, 624ff. Ill 28, 678 Anm.

10) Plavius BoSthns aus Ptolemais, Consular
im zweiten Drittel des 2. Jhdts., ein Begiinstiger
der Medicin und der peripatetischen Philosophie,
der nebst Prau und Sohn von Galenus mehrfach
erwahnt wird und dem dieser neun Werke ge-
widmet hat; vgl. Zeller Philos. d. Griech. IV3
778 Anm und Ilberg Rh. Mus. XLVII 512.

[Gercke.]
3 11) Arzt vor Celsus, der von ihm die Com-
position eines Seifenzapfchens erhalten hat (V 21, 3).

[M. Wellmann.]
12) Erzbildner und Toreut, wahrscheinlich aus

Chalkedon, denn trotz Schubarts Widerspruch
(Jahrb. f. Philol. LXXXVn 1863, 308) spricht fast
alles dafur, dass bei Pausanias V 17, 4 mit C.
O. Mfiller Kalxvddviog statt des iiberlieferten

Kagxr/doriog zu lesen ist. Von seinen statuari-
schen

_
Bronzearbeiten ist die beriihmteste der

)mit einer Gans ringende Kiiabe, infans vi an-
nisus (so Biicheler Archaeol. Zeit. XIV 1856,
221; sex [VI] annis B 2 sex anno B 1 exi-
mia V) ansere.m strangulat Plin. n. h. XXXIV
84. Mit hOchster Wahrscheinlichkeit wird auf
dieses Werk eine in mehreren Repliken erhaltene,
sicher nach Bronze copierte Marmorgruppe zuruck-
gefiihrt, die sich durch ungemeine Frische und
Lebendigkeit auszeichnet; gute Exemplare im
Louvre, in der Glyptothek (Brunn Glypt.5 nr. 140.
Friederichs-Wolters Gipsabg. nr. 1586), im
capitolinischen Museum (Helbig Fuhrer 514); vgl.
Furtwangler Der Domauszieher und der Knabe
mit der Gans, Berlin 1876. Dasselbe Motiv zeigte
ein von Herondas IV 31 erwahntes, also spatestens
aus der 1. Halfte des 3. Jhdts. stamtnendes Ana-
them im Asklepiosheiligtum von Kos — agog
Mocgewv, xijv (so der Papyrus, die Anderung xov
ist unstatthaft) yjiva/.om-x &g xo midioy xviyei —

;

doch kann dieses schoii deshalb mit dem in
Rede stehenden Werke des B. nichts zu thun
haben, weil das Material Marmor und das ge-
wurgte Tier keine gewohnliche, sondern eine agyp-
tische Entengans war. Gurlitts Versuch (Arch.-
epigr. Mitt. XV 1892, 178), dessen ungeachtet
einen Zusammenhang irgend welcher Art mit
dem Werk des B. herzustellen, ist daher sehr be-
denklich. Eine zweite Arbeit des B. stand im
Heraion zu Olympia, die vergoldete Statue eines
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sitzenden Knaben (Paus. V 17, 4 snlxgvaov, wo-

fiir Wieseler Gott. Anz. 1877, 32 unnotig und
darum verkehrt imxvgxov liest). Ohne Zweifel

war es ein genrehaftes Anathem, keinesfalls, wie
Purgold (Hist. phil. Aufs. f. Curtius 235) an-

nahm, das gOttliche Kind Sosipolis, s. liber dieses

Robert Athen. Mitt. XVIII 1893, 97ff. Over-
beck Plast. II* 182ff. will, indem er sich Wie-
selers Anderung aneignet, auf dieses Werk den
Castellanischen Domauszieher des Britischen Mu-
seums (Mon. d. Inst. X 3. Rayet Monuments de
l'art I 4 pi. 9 (36). Brunn-Bruckmann Denkm.
322) zuruckfiihren, dessen Naturalismus aber auf
eine ganz andere Kunstrichtung hinweist, wie die

des Meisters jenes Knaben mit der Gans, ganz
abgesehen davon, dass seit der Entdeckung der

Olympia-Sculpturen das hohere Alter der capi-

tolinischen Bronze und die Abhangigkeit jener

Marmorstatue von dieser heute nicht mehr, wie

es friiher auch von mir geschehen ist, bestritten

werden kann. Eine dritte Knabenstatue, Askle-

pios als Kind, kennen wir durch die friihestens

dem 3. Jhdt. ri. Chr.
,
moglicherweise einer noch

spateren Zeit angehOrige Weihinschrift einer in

Rom bei den Traiansthermen gefundenen Basis,

nach der ein Arzt Nikomedes aus Smyrna dies

Werk des B. dem Asklepios geweiht hat (Loewy
Inschr. griech. Bildh. 535. Kaibel Ep. gr. 805a.
IGI 967). Ansprechend hat man vermutet, dass

dies Weihgeschenk
,
gegen dessen Authenticity

Kaibel wohl kaum gerechtfertigte Bedenken
aussert, in denj von Diocletian nahe bei den
Traiansthermen errichteten Asklepiostempel auf-

gestellt war. Vergleichen lasst sich der kleine

Asklepios auf dem Discus aus Studio Altini (Mein.

d. Inst. II tav. 4. Matz-Duhn ROm. Bildw.

nr. 3615) und etwa auch der auf dem Lateranen-

sischen Brunnenrelief (Schreiber Reliefb. 14.

Benndorf-Schoene Lateran nr. 11. Helbig
Fuhrer nr. 618). Die Hauptstarke des B. war in-

dessen die Toreutik (argento rnelior Plin. XXXIV
84) ; in dem auf Varro zuriickgehenden Abschnitt.

bei Plin. XXXIII 155 werden seine Leistungen
auf diesem Gebiet denen des Mys und Akragas
gleichgestellt , die unmittelbar nach dem uner-

reichbareu Mentor kommen ; vgl. Boethi toreuma
Culex 67. Eine besondere Art von Speiscsofas,

vermutlich mit ciselierter und eingelegter Arbeit,

nannte man lecti Boethiaei, Porphyrio zu Hor.
epist. I 5, 1 (a Boetho Boethiacos Pauly, aboeoto

oboeotos Hs.; a Boeoto Boeotos W. Meyer). Auf
Rhodos besass der Tempel der Athena Lindia
toreutische Werke von seiner Hand. Ausserdem
erwahnt Cicero (Verr. IV 40) eine vorziigliche von
Verres geraubte Hydria. die sich mehrere Genera-
tionen hindurch im Besitz des Lilybaeers Pamphilos
befunden hatte. Hieraus ergiebt sich als spatester

Termin fur die Lebenszeit des B. die Mitte des

2. Jhdts. v. Chr. Eine genauere Datierung wurde
gewonnen werden. wenn sich die namentlich von
Benndorf, Wolters und Helbig empfohlene
Identificierung des beruhmten Toreuten mit dem
Borj&og 'A&ava[io>vog] beweisen liesse, der auf

einer vor dem Apollontempel auf Delos gefundenen
Basis als Kiinstler einer Portriitstatue des Antio-

chos IV. (175—164) genannt wird (Loewy Inschr.

gr. Bildh. 210. Bull. hell. Ill 1887, 362 nr. 3.

XV 1887, 263). Naturlich bildet die Annahme

der Schreibung KaXxridoviog die Voraussetzung fur

diese Hypothese, die Benndorf noch durch den
Hinweis zu stiitzen sucht, dass der seltene Name
'A&avalcov gerade auf einer Inschrift aus Chalke-
don (CIG II 3799) wiederkehrt. Der Stil des

Knaben mit der Gans lasst sich mit diesem An-
satz sehr gut vereinigen, der auch durch die

Pliniusanalyse empfohlen wird. B. wird nemlich
dort in dem Einsatzstuck zwischen dem ersten

und zweiten alphabetischen Verzeichnis (Robert
Arch. March. 58) als einziger Nicht-Pergamener
neben Isigonos (Epigonos Michaelis), Pyroma-
chos, Stratonikos und Antigonos genannt, danach
scheint ihn Xenokrates- noch nicht erwahnt zu
haben. Andere Forscher wollen hingegen den B.,

meist aus allgemeinen stilistischen Erw&gungen,
in das 3. Jhdt. setzen, so Brunn K(instl.-Gesch.

II 400; S.-Ber. Akad. Munch. 1880, 484 (anders

Kunstl.-Gesch. I 500. 501). Furtwangler Knabe
mit der Gans 11. O verbeck Plast.* II 181. Col-
li gn on Sculpt, gr. II 603. Umgekehrt will ihn

Rayet (Mon. d. l'art I livr. 4 p. 3) ans Ende des

2. Jhdts. hinabriicken, was jedenfalls zu spat ist.

Zwei Sehne eines B., Menodotos und Diodotos aus
Nikomedeia, werden in einer nur aus Ligorio be-

kannten und deshalb vielfach verdachtigten Kunst-
lerinschrift genannt (Loewy Inschr. gr. Bildh.

521. IGI 146*). An sich bietet diese keinerlei An-
stoss, und die Heraklesstatue, wie es scheint im
farnesischen Typus, an der Ligorio die In-

schrift auf dem Felsstiick unter der Keule gelesen

haben will, befand sich nach Aldrovandis Zeug-
nis (Stat. d. Roma p. 252) zu seiner Zeit in der

That an dem von ihm bezeichneten Ort, im Atelier

des Bildhauers Lionardo bei S. Marco presso TArco
di Camillo, ein Umstand, den Loewy mit Recht
fur die Echtheit geltend macht. Stiinde diese fest,

so wurde bei der Nachbarschaft von Nikomedeia
und Chalkedon auch diese Inschrift zu Gunsten
derM ii 1 1 e r schen Schreibung Kcdxrjddviog sprechen,
wobei freilich dahingestellt bleiben musste, ob wir
es mit den §ohnen des beruhmten Toreuten oder
des vielleicht von ihm verschiedenen Sohnes des

Athenaion oder endlich des unter Nr. 13 zu be-

sprechenden Verfertigers der Statue des Epigonos
zu thun haben. Schon aus diesem Grunde ist die

Inschrift fur die Chronologie des beruhmten B.

nicht verwendbar; der von Brunn S.-Ber. Akad.
Munch. 1880, 484 in dieser Richtung gemachte
Versuch basiert auf einer wie es scheint nicht

belegbaren modernen Notiz, nach der Chalkedo-
nier bei der Colonisation von Nikomedeia be-

teiligt gewesen sein sollen, wobei nicht einmal

ersichtlich ist, ob die erste Griindung im J. 264
oder die Neubcsiedelung im J. 140 gemeint ist.

Beachtung verdient iibrigens, dass der beruhmte
attische Theatersessel mit der TyrannenmOrder-
gruppe einem B6r)dog AioSomv gehSrt hat, CIA
II 1595. Eine zweite, gleichfalls nur auf Ligorio
beruhende Inschrift (Loewy 522. IGI U0*)Egfiijg
AioSoxog Borj&ov ixol . . . scheint hingegen sicher.

wohl nach dem Muster der eben besprochenen, ge-

falscht zu sein.

Dass der Toreut B. mit dem Steinschneider

desselben Namens Nr. 14 identisch sei, lasst Furt-
wangler Arch. Jahrb. in 1888, 218 wenigstens

als moglich gelten.

13) Bildhauer aus dem Ende des 2. Jhdts.,
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"bekannt durch die Kiinstlersignatur auf einer in phyrog. de admin, imp. 42 p. 179, 15; der heutige
Delos gefundenen Basis, nach der er in Gemein- Bog oder Bug, Hypanis (s. d.) des Altertums
schaft mit einem sonst unbekannten Theodosios Derselbe Autor kennt auch dessen Nebenflfisse
die Ehrenstatue des Epimeleten Epigonos gefer- StyyM, jetzt Ingal, und Xid^dg, jetzt Kodyma.
tigt hat, Bull, hell. 1887, 263 nr. 23, Familien- Fur Boyov schreibt er andernorts 38 p 171 11
zusammenhang mit dem Toreuten und, falls dieser Kovftov (richtiger Bovyov); vgl. 37 p 167' 18
von dem Sohn des Athenaion verschieden ist, auch die Horde Xafiov-fryyvM. [Tomaschek'l
mit letzterem, ist nicht unwahrscheinlich. Bogudes. 1) Bogudes {Bdyog Strab.), Sohn

, ., , , ,

[C.Robert.] des Bocehus, Kfinigs von Mauretanien, zerstreute
_

14) bteinscnneider, bekannt durch einen Cameo 10 die Truppen des Numiderkonigs Hiarbas als dieser
lin Besitze des Herzogs von Northumberland auf von Pompeius im J. 81 v. Chr. verfolgt wurde
Alnwick -Castle mit der Darstellung des seine Oros. V 21 (wenn Orosius die Notiz seiner Vor-
Wunde kuhlenden Philoktet. Seiner Identitat mit lage, hier des Auszuges aus Livius, genau wieder-
dem gleichnamigen Toreuten, vielleicht auch der gegeben hat, was man freilich bei diesem Falscher
Annahme, dass der Cameo die Nachbildung eines und Schwindler niemals voraussetzen darf, so war-
von diesem geschaffenen Metallreliefs sei, scheint B. damals noch nicht selber Konig). Derselbe ist
von seiten des Stils nichts im Wege zu stehen. der KOnig Bdyog, den Poseidonios in einem Be-
b. Brunn Gesch. d. griech. Kiinstl. II 478f. richt iiber die wunderbaren Seefahrten und -Aben-

rh4nLfn
2- d Inst 1882

'
264f- Mit0 di Fi' teuer eines ^ewissen Eudoxos aus Kyzikos er-

lottete86f. Furtwangler Arch. Jahrb. in 216f. 20 wahnt hatte; dieser sollte sich, nachdem er in
laf. 8, 21. Middleton Engrav. gems of class. Agypten unter Ptolemaios (Soter II.) kein Gluck
times 85. [0. Rossbach.] gehabt hatte, mit seinen Planen an B. gewandt

Bofetana (civttas und eeclesia) in Africa, haben, Strab. II 100—102
derenBischof im J. 411 erwiihnt wird (Gesta coll. 2) Bogudes (Bdyog Strab., Boyovag Dio, Bo-
Carth. I 120, bei Mansi Concil. coll. IV 93 = gud im Nominativ nur Bell. Alex. 62) herrschte
Migne XI 1283). Verschieden davon ist Bosetana zusammen mit Bocehus gegen das Ende der re-
eivitas, s. Boseth; vgl. auch Buffadensis. publicanischen Zeit iiber Mauretanien, Strab. XVII

[Dessau.] 828. Ob er der bei Oros. V 21 erwiihnte B6-
Bogadia, eine mcht naher bestimmbare Ort- gudes Boeehi filius ist, lasst sich nicht mit Sicher-

schaft in der Satrapie Areia, Ptol. VI 17, 5. 30 heit bestimmen (vgl. Nr. 1), ebensowenig, in wel-
[Tomaschek.] chem Verwandtschaftsverhaltnis er zu Bocehus

Bogadium (Boyadtov), Stadt im inneren Ger- (Nr. 2) stand. Die gewOhnliche Angabe, er sei
manien bei Ptol. II 11, 13. Man vermutet Iden- dessen Bruder gewesen, ist zwar wahrscheinlich
titat mit Burginatmm (s. d.), C. Mailer zu Ptol. aber aus den Quellen nicht belegbar.
I p. 269. Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. Uber die Gebiete beider giebt Plinius n. h. V

„ s n
[Ihm.] 19, nachdem er vorher iiber die Stadte der pro-

Bogas (Boyag), Castell in Makedonien, durch vincia Tingitana gehandelt hat, folgende Notiz •

Iustiman I. erneuert, Prokop. de aed. IV 4 p. 279. Siga oppidum alterim iam Mauretaniae
[Oberhummer.] (= Caesariensis). namque diu regum nomina ob-

10 . ?,. V?°r
Sof*av's) >

nacn Ptol- v 1, 40 tinuere, ut Bogutiana appettaretur extuma, item-
12 em District Bithymens, nach Kiepert Forma que Boeehi quae nunc Caesariensis. Ab ea Partus
orb. ant. IX am Nordabhang des mysischen Olymp. Magnus amnis Mulueeha, Boeehi Masaesy-

[Rige-] lorumqw finis. Daraus ergiebt sich, dass (im all
Bogenschiessen s. Td^ov. gemeinen) der westliche Teil, entsprechend der seit
Boges (Boytjs), Perser, verteidigte 477/6 v. Chr. 40 n. Chr. eingerichteten Provinz Mauretania Tingi-

Eion an der Strymonmiindung lange heldenmiitig tana, dem B. gehorte, das Gebiet Ostlich vom Flusse
gegen Kimon obwohl ihm dieser freien Abzug Muluchath, entsprechend der spateren Mauretania
bot. Als die Stadt ausgehungert und nicht mehr Caesariensis, dem Bocehus. Dies wird bestatigt
zu halten war, streute er seine Schiitze in den durch Dio XLVIII 45, wonach sich wahrend Bs
Strymon und verbrannte sich mit den Weibern, 50 Abwesenheit in Spanien (urns J. 38) xd>v jzepi xhv
Kmdern und Sclaven, die bei ihm waren (Herod. Tiyytv liavaotdnwv, die Tingitaner, seine Unter-

V1..]- TU3; Y%1 Thuk
-
1 98

'
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'
than«ni erhoben und von Caesar xoTg TiyyixavoZg

2. Aisch. Ill 183ff. Plut. Kim. 7. Paus. VIII 8, 9. nohxda iSdv^.
7

Polyaen. VII 24). Seine uberlebenden Nachkom- Im J. 49 wurden 1!. und Bocehus als Peinde
men standen deshalb beim Grosskonig in hohen der Senatspartei von Caesar als Konige anerkannt
Ehren (Herod. VII 107). [Judeich.] Dio XLI 42. Im J. 47 brach unter den Truppen

Boggiana (fruhere Lesart Boehiana), Stadt und Fuhrern Caesars in Spanien ein Kampf ausm Aithiopien, am rechten Ufer des Nils. Bion ein Teil der Legionen fiel von dem Propraetor
q'

bei Plin. n. h. VI 178. [Sethe.] Cassius ab und stellte sich unter den Befehl des
Bograi (Geogr. Rav. Ill 2, Bogratin ebd. V 60 Quaestors M. Marcellus. Cassius bat den Procon-

(, Bugrahm Guido 92), Ort an der Kiiste der sul des diesseitigen Spaniens M. Lepidus und den
Marmarika ostlich vom Katabathmos maior. Konig B. um Hiilfe, bell. Alex. 68—69. Als Cas-

[Sethe.] sius in der Bergstadt Ulia von Marcellus einge-
Bograndiom, Ort im nordlichen Britannien schlossen war, riickte B. zum Entsatz heran und

beim Geogr. Rav. 436, 7; der Name ist verdorben lieferte mit wechselndem Erfolge Marcellns mehrere
und der Ort sonst unbekannt. [Hiibner.] Treffen, ohne ihn indes zur Aufhebung der Ein-

Bogu (Boyov), Fluss im Gebiete der tiirki- schliessung zwingen zu konnen. Dieser machte
schen Patzmakai oder Pecenegen

, Const. Por- Lepidus ein Ende, der mit 45 Cohorten angeruckt
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kam und die Einstellung der Feindseligkeiten be-
fahl; sie waren bereits- eingestellt, als ganz un-
vermutet die Truppen des B. noch einen Angriff
auf eine verschanzte Stellung des Marcellus mach-
ten. Lepidus unterdrfickte den Angriff schnell
und Cassius erhielt freien Abzug, bell. Alex. 62
—63.

Im africanischen Kriege (J. 46) wurde B., als
Anhanger Caesars, von Cn. Pompeius angegriffen,

standteil von Totenspeisen durch Graberfunde
schon aus der elften Dynastie nachgewiesen und
ihre Lange auf 10,8 und 6V2 mm - festgestellt.

Auch die B., die Theophrast gekannt, kann nicht
gross gewesen sein. Er vergleicht sie namlich
mit der nur erbsengrossen Frucht des Terpentin-
baumes (h. pi. IH 15, 3), der des Ziirgelbaumes
(ebd. IV 3, 1; ebenso Plin. XIII 105), welche die

Grosse einer kleinen Kirsche hat, und der des
bell. Afr. 23. Am spanischen Kriege nahm er 10 xigaaos, Cerasus graecus Desf.? (ebd. IE 13, 3),
auf seiten Caesars teil, Dio XLHI 36, und gab in

der Schlacht bei Munda durch ein an sich un-
berechtigtes Manover, das Caesar geschickt be-
nutzte, den Anlass zum Siege, Dio XLIII 38. In
den Parteikampfen nach Caesars Tode hielt er zu
Antonius, Dio XLVIH 45. Appian. b. 0. V 27 ver-

wechselt daher B. mit Bocehus, wenn er berichtet
B6x%ov %6v MavQovoicov fiaotlea Aevxios (= L.
Antonius im J. 42) eneiae aoXs/ieTv Kagpivq r<p

und die der meist 10 mm. langen Eibenfrucht
soli nach ihm etwas grosser als die B. sein (ebd.

IH 10, 2). Der spontaae Wohnsitz der B. kann
vor einigen tausend Jahren sich sowohl im Sflden

des Kaspisees als in Nordafrica befunden haben
(A. de Candolle D. Ursprung der Kulturpfl.,

iibers. von Goeze 1884, 397f. G. Schweinfurth
Verhandl. d. Berl. Ges. f. Anthropologic, 18. Juli

1891, 661). Buschan (Vorgeschichtl. Bot. 1895,
rrjv 'IpriQtav imxQOTievovxi rtp Kaioagi. In der 20 216) glaubt, dass die Heimat der rundlichen Va
That ist B. nach Dio a. a. O. nach Spanien ge-

ZOgen, sroAAd fih ikv/n^varo tcoIXoi 8e xai avrexa&e.
Denn die Caesarianer in Spanien iiberwaltigten

ihn mit Hiilfe des Bocehus, und eine EmpOrung
der Tingitaner zwang ihn nach Africa zuriickzukeh-

ren. Bocehus vertrieb ihn aus seinem Reich und
nahm es mit Caesars Bestatigung in Besitz, Dio
a. a. O. Auf seiten des Antonius nahm B. am
aktischen Kriege teil, Plut. Ant. 61 (wo wieder
falschlich Boxyog genannt wird, der damals schon 30 von Pompeii 1895, 20f.)

rietat die siidkaspischen , kleinasiatischen und
vielleicht auch osteuropaischen Gebiete, die der
langlichen die westlicher gelegenen Mittelmeer-
gebiete, auch Spanien und Nordafrika, sein mOgen.
In Pompeii wurden bei den Ausgrabungen wieder-
holt kleine Samen von B. gefunden ; sie gehOren
der Abart Vicia faba var. minor, d. h. der fava
cavallina der Italiener, la feverolle der Franzosen
an (Comes Darstellung d. Pfl. in den Malereien

tot war, vgl. auch Dio L 6). Er hielt Methone
besetzt; als es Agrippa im Friihling des J. 31
eroberte, wurde B. getotet, Strabo VIII 359. Dio
L 11. Porphyr. de abstin. I 25.

Seine Gattin war Eunoe Maura, mit welcher
der Dictator Caesar ein Liebesverhaltnis unter-

hielt, cui maritoque eius plurima et immensa
tribuit, Suet. div. ltd. 52. Sie ist wohl auch ge-

meint bei Strab. XVII 827 Boyov de xov flaodea

Dass die B. von den Griechen schon seit friihe-

ster Zeit kultiviert worden, beweist nicht nur die

Erwahnung dunkelfarbiger B. als eines Objects
landwirtschaftlicher Thatigkeit in der Ilias (XIII
588f.), sondern auch der Fund von Samen bei den
Ausgrabungen in Troia (Wittmack S.-Ber. d.

bot. Ver. von Brandenb. vom 19 Dec. 1879); letz-

tere hatten im Mittel 5,6 mm. Lange und 4,4 mm.
Breite (Buschan a. a. O. 214). Der gewOhnliche

xiov MavQovoiaiv avapavxa stiI xovg sansglovg At- 40 Name war xva/tog, eines Stammes mit xvsco ,bin
' ~ ~

! 1

schwanger' (W. Prellwitz Etym. Worterb. d.

griech. Sprache 1892, 167), ein jiingerer, durch
Mischbildung aus dem samischen xiavo- in Kva~
voipiojv und der ausserhalb Attikas gebrauchten
Form xavo- in Ilavdipia (Harpokr. s. Ilvavotpta.

Suid. s. Tivaveytoiv) entstandener, nvavog (Brug-
mann Gr. Gramm.2 32, 1). Der kyzikenische
Monat Kvaveyicuv (CIG n 3662, 2) entsprach
namlich dem attischen Monat nvaveyidiv (unse-

dloxag xaxcuisfiifiai xfi yvvatxi Saiga xxX.

trber die Munzen dieses B. mit der Aufschrift

Rex Boeutvgl.M u 1 1 e rNumismatique de l'ancienne

Afrique HI 95ff. [Klebs.]

Bohne. I. Faba vulgaris Mflnch = Vicia faba
L., Puff- oder Sau- oder Pferde-B., neugr. xovx-
xiov, alb. ba-$e (&e verkleinernd) , it. fava. Im
heutigen Griechenland sind die B. sowohl grun,
mit und ohne Hiilse, ein sehr beliebtes Gemiise,
als trocken eine Hauptnahrung des Landvolks. 50 rem October), das kyzikenische Fest Kvaveytta
Sie werden sehr gross und wohlschmeckend. Man
kultiviert sie im grossen, in den Ebenen im Win-
ter. Aus den trockenen, gesch&lten B. bereitet
man einen unter dem Namen (pafSa bekannten
polentaartigen Brei. In Italien bant man im Felde
die Winter-B., gewohnlich fava baggiana und
wahrscheinlich nach dem alten Baiae, da man in

dieser Gegend noch in neuester Zeit die besten
und grOssten B. Italiens baut (Palma Vocabu

den am siebenten des genannten Monats in At-
tika gefeierten Ilvarcyjta (vgl. Harpokr. a. O. Hes.
Apostol. XVHI 67. Suid. Eustath. H. XXII 496.

CIG I 523). Da an diesem Feste Hulsenfrflchte

(Plut. Thes. 22; vgl. Schol. Aristoph. Pint. 1054),
d. h. Bohnen (Athen. LX 408 a. Hes. s. ixvavoyna),

genossen wurden, ist der Name von diesem Branch
abznleiten und niia/iog oder nvavog = xvafiog (Poll.

VI 61. Hes. Apostol. a. O. Eustath. H. II 552.
lario metodico ital. I 182 ;

vgl. fabaeiae Baianae 60 XHI 589. XXII 496). Auch nennt Alkman (bei
bei Apic. 210), benannt, und die kleine Fruhjahrs
B., auch cavallina genannt, die erstere besonders
als Nahrung fur die Menschen, die zweite fur

die Tiere. Die alten Bewohner der Schweiz und
Italiens in dem Bronzezeitalter bauten eine kleine
B., deren Same 6—9 mm. lang war, wahrend die

Lange unserer jetzigen Feld-B. wenigstens 9 mm.
betragt. In Agypten ist ihr Vorkommen als Be-

Pauly-Wiseowa III

Athen. XIV 648 b. Hes. s. noXxog) einen wohl ur-

sprunglich aus B. bereiteten nvavog stoXxog , ob-

wohl dieser ein Weizenbrei gewesen sein soli (He-
liodor. Perieg. bei Athen. LX 406 c; vgl. Hes. s.

xvavoipia). Das genannte Fest war iibrigens ein

Erntefest zu Ehren Apollons (Harpokr. a. O. Suid.

CIG I 523). Von xva/iog hingegen ist der Name
eines attischen Heros Kvaiuxrjg fHes. Phot. lex.

20
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Bekker anecd. gr. 274, 14), vielleicht einer Ab-
straction des Dionysos (Murr D. Pflanzenwelt i.

d. gr. Mythol. 166), herzuleiten, dessen Tempel
jenseits des Kephisos (Paus. I 37, 4) an der heiligen

Strasse nach Eleusis (Ps.-Plut. vit. dec. or. 837 C)
lag. Perner ist hier Kva/tov axgov ,Bohnhorst',
ein Vorgebirge von Kreta (Ptol. Ill 17, 8), und
Kvafi6aa>Qos ,Bohnenbach', ein Fluss im Gebiet
von Centuripae in Sicilien (Pol. I 9, 4), zu nennen.
Mitunter wird die B. im Unterschiede von der
agyptischen B., Nelumbium speciosum Willd., xva-
fiog eXXr/rixog genannt (Hipp. II 672 Ktihn. Diosk.

n 127), wogegen Plinius (XVI 123. XXIV 6) die

Dattelpflaume, Diospyros lotos L., so nennt; bei

den Attikern sollte die "Wicke xvapog heissen
(Gal. VI 551). Die geschrotenen B. wurden sgs-

y/ios (Gal. VI 583. Erotian. p. 131, 2) = faba
fresa zum Unterschiede von xva/xog — faba solida
genannt (Corp. Gloss. L. II 69, 43. Ill 26, 55.

183, 22. 193, 52. 266, 66. 357,6; vgl. 429, 72).
Die lateinische Bezeichnnng faba, die Isidorus

(XVII 4, 3) von tpdysiv ableitet, entspricht ver-

scbiedenen europitischen Namen, auch dem alba-
nischen ba-fte, , doch weder dem griechischen noch
dem deutschen (0. Schrader Sprachvergleichung
u. Urgesch.2 427 ;

vgl. auch Mommsen Unterital.

Dialekte 358. Kluge Etyrool. Lexikon d. deut-

schen Sprache 5). Dass die B. die in Italien am
friihesten angebaute Hiilsenfracht gewesen sei,

was schon die Alten behaupteten (Ov. fast. VI

:

180. Isid. XVII 4, 3), hat M. Pfund (De anti-

quissima apud Italos fabae cultura ac religione,

Diss. Berol. 1845) durch den Hinweis auf einige

alte Eigennamen, sowie sacrale, religiose, agra-
rische und andere Gebrauche darzulegen versucht,

von dessen Ausfiihrungen auch noch heute einige

belangreich sein diirften. Von der B. hatten jeden-
falls die Fabii ihren Namen (Plin. XVIII 10),
wenn sie auch nach einigen urspriinglich Fovii
von fovea ,Grube' (Pest. ep. p. 87, 7) oder Fodii

'

von fodere als Erflnder der Wolfsgrubenjagd ge-
heissen haben sollen (Plut. Fab. Max. 1). Von
der gens Fahia haben die Fabiani ihren Namen
(Ov. fast. II 375f. Prop. V 1, 26), welche das
eine von den beiden collegia in dem zu den alte-

sten Kulten gehOrenden Gentilkult des Lupercus
bildeten (Pest. ep. p. 87, 18. 257 b 12. Ovid.
Prop. a. 0. Vict. orig. 22; vgl. 0. Crusius
Bh. Mus. XXXIX 164ff.). Der Gottin Carna
wurde an den Kal. Iun. B.-Brei geopfert (Varro J

bei Non. p. 341. Ovid. fast. VI 170. Macrob. sat.

I 12, 33); danach waren die Kal. Iun. auch Kal.
fabariae benannt (Macrob. a. a. 0.); das jeden-
falls sehr alte Pest sollte von Iunius Brutus ge-

stiftet sein (Macrob. I 12, 31). An den Lemurien
hatte sich der aberglaubische Brauch erhalten, die

bosen Geister Verstorbener durch eine Spende
schwarzer B. aus dem Hause zu bannen (Varro
bei Non. p. 135. Ovid. fast. V 436) , und die

Einsetzung dieses Festes sollte urspriinglich den {

Zweck gehabt haben, den Mord des Bemus zu
suhnen , der Name des Festes aber Remuria
(nach Fest. ep. p. 276 der Wohnort des Bemus)
sich spater in Ijemuria verwandelt haben (Ovid,
fast. V 479f.). Ein ahnlicher Brauch bestand an
dem Feste der Tacita (Ovid. fast. II 576), welche
mit der alten TotengOttin Larunda oder Larenta
zu identificieren ist. Der Flamen Dialis durfte

weder eine B. beriihren, noch ihren Namen aus-
sprechen (Fab. Pict. bei Gell. X 15, 12. Varro
bei Plin. XVIH 119), weil man glaubte, dass die
B. Bezug auf die Toten hatten, denn nicht nur
an den Lemurien wurden sie den Larven hinge-
worfeu, sondern auch an den Parentalien geopfert,
und auf ihren Bliiten schienen sich Trauerbuch-
staben zu flnden (Varro. Fest. a. a. 0.). Mit der
Larunda oder wenigstens mit der Acca Larentia

) wird auch die Pufetia in Verbindung gebracht
(Gell. VII 7, 1). Sowohl diesen Namen als den
des Mettus Fufetius leitet Pfund von faba ab,

was wohl seine Berechtigung hatte, wenn der
archaistische Dativ Mettoi Fabettoi bei Ennius
(ami. 129) auf richtiger Lesart beruhen sollte.

Endlich identificiert mit diesem Namen Pfund
auch den des Grunders von Cures Modius Fabi-
dius (Varro bei Dion. Hal. II 48), wobei er je

doch so weit geht zu folgern, dass es bei den
) alten Italern eine Zeit gegeben habe, in welcher
der Ackerbau sich fast allein auf die B. beschrankt
habe, und dass man bei der Griindung jener Stadt
das Los der Ansiedler nach der Aussaat der B.
bemessen habe. Allerdings gleichen die Agrimen-
soren das iugerum mit 3 modii (Grom. vet. p. 96,
14. 354, 10. 359, 13), und Acron (zu Hor. sat. I

1, 53) sagt, dass die sabinische Trimodia = 5 oder
6 rOmischen Modii gewesen sei, weshalb Pfund
geneigt ist anzunehmen, dass das sabinische Los

) etwa gleich zwei rOmischen Iugera, angeblich dem
alten heredium der KOmer (Hultsch Metrologies

85), gewesen sei. Doch ist, wenn es sich um B.
gehandelt hat, nur so viel einigermassen wahr-
scheinlich, dass die Sabiner entweder ein grOsseres
Ackermass als die Bomer gehabt oder fur dieselbe
Flache ein grosseres Quantum an Saat gebraucht
haben. Denn die trimodia entsprach, wenigstens
bei den EOmern, nicht dem Lose, sondern vermut-
lich eincm Ackermass. Auch die BOmer scheinen

i urspriinglich das Ackermass nach der Aussaat,
aber nicht bios der B., sondern auch des Speltes
bemessen zu haben. Denn wie die B. die alteste

Hiilsenfracht, so war der Spelt das alteste Ge-
treide bei ihnen (Ovid. fast. VI 180. Plin. XVHI
62), und ihre alteste Speise, die puis (Varro 1. 1.

V 105, vgl. 108. Val. Max. II 5, 5. Plin. XVIII
83. 84), welche zugleich eine Opfergabe fur die

Gotter (Val. Max. Plin. a. a. 0.) und das Futter
fur die Weissagehiihner bildete (Cic. div. n 73),
wurde sowohl aus Spelt (Val. Max. Plin. a. a. 0.)
wie aus B. (Varro bei Non. p, 341. Plin. XVHI
118. Macrob. sat. I 12, 33) bereitet. Dem ent-

sprechend waren auch zwei Saatmasse, die decem-
modia und die trimodia, bei ihnen iiblich (Col.

H 9, 9. XH 18, 2. 52, 8), wovon das erstere ur-

spriinglich nur das Mass fur den Spelt, das letz-

tere = 26,26 1. aber wohl das fur die B. gewesen
sein und , was mit der Gleichung der Agrimen-
soren stimmt, dem iugerum entsprochen haben
kann. Denn das Mass der Aussaat wurde zwar
spater auf sechs Modii bei fettem Boden, bei mit-
telmassigem auf noch mehr, berechnet (Col. II

10, 8. XI 2, 75. Plin. XVIH 198. Pall. XII 1, 2),

doch in fruherer Zeit nur auf vier Modii pro
iugero = 35 1. pro l/

4 ha. (Varro I 44, 1. Tremel-
lius bei Col. n 10, 8), und auch heute rechnet
man bei sorgfaltiger Aussaat in gleichen Abstan-
den in Italien nur 1 hi. pro ha., andernfalls bis
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3 hi. An die Aussaat der Peldfriichte knttpfte

sich auch der aberglaubische Brauch an, eine

reffejriva faba der guten Vorbedeutung wegen zum
Opfer nach Hause zu tragen (Cincius bei Pest,

p. 277 a 17; ep. p. 276, 4. Plin. XVHI 119). An
den seit 305 d. St. gefeierten ludi saeeulares
erhielt das Volk Weizen, Gerste und B. (Zosim.

II 5, 4) ; an den Floralien (Pers. V 177) wurden
B. und andere Hiilsenfriichte von den ambierenden
Aedilen unter das Volk geworfen (Hor. sat. H 3,

182) ; zum Beinigungsopfer an den Palilien wurde
B.-Stroh verbrannt (Ovid. fast. IV 725). Endlich
bestand der Aberglaube, dass, wenn B. zu Auc-
tionen mitgenommen wurden, sich der Gewinn
steigere (Plin. XVHI 119). Wie sehr die B. auch
In spaterer Zeit in Gebrauch gewesen ist, zeigt

eine Bechnung der Sitophylakes von Tauromenium
in Sicilien (CIG HI 5640 Tab. I col. I 25—28.
32—37; col. H 24—26. 31—36; col. m 21—23.
26—30) aus dem 1. Jhdt. v. Chr. (ebd. p. 635);
bier zeigt sich ein so grosser Verbrauch von B.,

dass diese bei den Tauromenitanern die tagliche

und fast einzige Nahrung ausgemacht zu haben
scheint.

In botanischer Hinsicht wird folgendes her-

vorgehoben. Die Wurzeln sind nicht zahlreich,

so dass die Pflanze unter schadlichen Einfliissen

leicht leidet (Theophr. c. pi. II 12, 5). Obwohl
alle Hiilsenfriichte nur eine Hauptwurzel haben
(Theophr. h. pi. VIII 2, 3), glaubt Plinius (XVHI
51) falschlich, die B. davon ausnehmen zu miissen.

Der Stengel ist hohl (Theophr. h. pi. VIII 3, 2. Ovid,
fast. IV 734), unverastelt und (im Gegensatz zum
Getreide) ohne Knoten (Plin. XVHI 57. Diog.
Laert. VIII 19), die Blatter iin Unterschiede zu
denen des Getreides rund (Theophr. h. pi VIH 1.

Plin. XVIII 58). Auf die Bliite scheint die Bemer-
kung sich zu beziehen, dass sich die Schwache der
B. daran erkennen lasse, dass sie allein ihre weisse
Farbe in eine schwarze verwandle (Theophr. c. pi.

IV 12, 7). Der Bliitenstand ist wie bei alien

Hulsenfriichten traubenformig (Plin. XVHI 60).

Die Blutezeit wahrt lange (Theophr. h. pi. VH
3, 1. VHI 6, 5; c. pi. IH 24, 3. Plin. XVni 59),

niimlich 40 Tage (Theophr. h. pi. VHI 2, 6. Col.

II 11, 10. Plin. a. a. 0.) zwischen dem Friihlings-

aequinoctium und 9. Mai (Plin. XVIII 253), eben-
so lange die Beifezeit (Theophr. a. a. 0. Plin. XVIH
60), so dass die Ernte zwischen 9. Mai und die

Sonnenwende fait (Plin. XVIII 257) ; doch geht
das Bliihen wie bei alien Hiilsenfruchten allmah-
lich von den unteren Teilen' nach den oberen vor
sich (Theophr. c. pi. IV 10, 2. 3. Plin. XVHI 59).

Die Bliite lockt die Biene aus der Winterruhe
hervor (Plin. XVHI 253). Da die B. viele Frilchte

hervorbringt (Theophr. c. pi. IV 10, 1) und von
lockerem Stoffe ist (ebd. II 12, 5), liebt sie wah-
rend der Blutezeit Begen (Theophr. h. pi. VHI
6, 5; c, pi. HI 24, 3. Plin. XVHI 120) und, da
sie bald reift, auch spater (Theophr. h. pi. VHI
6, 5 ;

vgl. Plin. a. a. 0.). Heftiger Wind saugt
sie aus (Theophr. c. pi. IV 13, 4). Sie leidet uber-

haupt leicht bei ungunstiger Witterung (Ovid,

fast. V 267). Selbst auf demselben Acker (Theophr.
c. pi. IV 12, 1), demselben Stengel, ja in derselben
Hiilse (ebd. 7) ftnden sich Samen, die sich schwer,
und solche, welche sich leichter kochen lassen.

Der Same ist zwiefach (Col. II 11, 10; vgl. Diosk.

II 127), d. h. dikotylisch. Der Keimungsprocess
soil nach Theophrast (h. pi. VIII 2, 1) ein anderer
als beim Getreide sein. Nachdem er namlich un-
richtig behauptet, dass beim Getreidekern aus dem
unteren und dicken Teil die Wurzel , aus dem
oberen der Keim hervorkomme (wahrend der Blatt-

keim dicht iiber den Wurzeln hervorbricht), sagt
er von der B., dass sie Wurzel und Stengel aus
derselben Stelle (dem Embryo) schicke, wo auch
die Samen an die Hiilse angewachsen seien (was
insofern richtig ist, als das Wiirzelchen des Em-
bryos nicht weit von der AnheftungssteUe ent-

fernt liegt), und dass sie darin ein offenbares

Lebensprincip habe; ferner dass bei der B. wie
der Kicher, besonders aber der Lupine, an diesem
Punkt etwas der weiblichen Scham Ahnliches er-

scheine (womit er wohl die AnheftungssteUe des
Nabelstranges meint). Die SteUe, wo der Keim
hervorbreche , sei im Gegensatz zur Lupine er-

haben (h. pi. VHI 5, 4). Endlich sagt er richtig

(h. pi. VIII 2, 3), dass die Gerste und der Weizen
(als Monokotyledonen) mit einem Blatte, die B.

und Kicher (als Dikotyledonen) mit vielen Blattern

aufgingen. Nach Plinius (XVIH 57) sollen bei

der B. zuerst die Blatter und dann erst der

Stengel iiber die Erde kommen (obwohl mit den
Blattern immer auch schon der Stengel zum Vor-
schein kommt). Unter alien Hiilsenfruchten hat
die B. am meisten vom Bost zu leiden, sowohl
wegen der Menge ihrer Blatter, als weil sie dicht

gesat wird, wegen ihres lockeren Stoffes sehr die

Peuchtigkeit an sich zieht und weil sie von alien

(Feldfriichten) die Friichte am meisten in der Nalie

der Erde tragt; denn am meisten leiden die

unteren Teile, da sie am wenigsten vom Winde
getioifen werden (Theophr. c. pi. IV 14, 2). Die
als Schmarotzerpflanze der B. und Kicher von
Paxamos (Geop. II 43), der Erve von Theophrast

(h. pi. VIII 8, 4; c. pi. V 15, 5) und der Kicher
und Erve von Plinius (XVHI 155) bezeichnete

oQopayxvr) scheint die europaische Seide, Cuscuta
europaea L. , zu sein , da sie durch Umschlingen
die Nahrpflanzen toten soli, dagegen die gewisse

Hiilsenfriichte erstickende Soopdyxvrj (Diosk. H
171. Plin. XXn 162) Orobanche speciosa D. C.

Angeblich sollte die B. wild auf Borkum (Plin.

IV 97) und, was mOglich, in Mauretanien wachsen,

aber diese hart und schwer zu kochen sein (Plin.

XVIII 121) ; Eustathios (11. XIII 549) spricht so-

gar von wilden B. , die siisser seien als die kul-

tivierten.

Fur den Anbau verlangt die B. einen kraf-

tigen Boden in geschiitzter Lage (Cato 35, 1),

einen fetten oder gediingten (Col. II 10, 5. XI 2.

85. Pall. XII 1, 3). feuchten (PaU. I 6, 5. Geop.

H 10, 1), vom Begen erweichten (Geop. H 13, 3)

Boden; nur Theophrast (c. pi. HI 21, 3) empflehlt

merkwurdigerweise einen leichten Boden, obwohl
er selbst (h. pi. VIH 8, 6) sagt, dass die auf

magerem Boden gewachsenen schwer zu kochen

seien. Nur auf dem lockeren Boden Campaniens
folgen auf Spelt Fruhjahrs-, dann Winter-B. (Plin.

XVHI 191), sonst folgt der Spelt der B. (Verg.

g. I 74. Plin. XVHI 187). Besonders fur die B.

muss der Boden gediingt werden (Plin. XVIII 192).

Wenn die B. ohne Brache auf Getreide folgen soli,

diingt man mit 24 Fuhren Stallmist = ca. 14000 kg.
(Col. II 10. 6), sonst mit 18 Fuhren = 10500 kg
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(Col. XI 2, 86; vgl. Plin. XVIII 193). "Weil die

B. locker ist und leicht fault, scheint sie das Erd-
reich zu diingen, weshalb die Makedonen und
Thessaler, wenn sie bliiht, den Boden umwenden
(Theophr. h. pi. VIII 9, 1. Plin. XVIII 120). Auch
bei den BSmern war (wie zum Teil auch heutzu-

tage unter der Voraussetzung, dass sie nicht aus-

gezogen, sondern geschnitten wird. damit die

Wurzeln in der Erde bleiben) die Ansicht von
ihrer dilngenden Kraft vertreten (Cato 37, 2 ; vgl.

Plin. XVII 56. Saserna bei Col. II 13, 1. Plin.

XVm 120. 187), doch meint Columella (II 10, 7),

dass sie nur weniger als andere Saaten den Boden
aussauge. Empfohlen wurde sie besonders fur die

Griindungung (Varro I 23, 3. Col. II 13, 3. Hes.

s. ydotQt), die Stengel und die Spreu als guter
Dung (Cato 37, 2), letztere besonders an die Wur-
zeln der Eeben gebracht, da sie dieselben vor

Kalte und schadlichen Tieren schiitze (Geop. V
9, 4. 26, 6), oder an die der Olbaume (ebd. IX
10, 1) oder die aller Baume (ebd. X 83, 3. 84, 6),

2—8 congii = 6,57—26,26 1. je nach der GrOsse
der Baume (ebd. X 88; vgl. IX 10, 1). Aber die

Hiilsen, an die Wurzeln der Eeben (Plin. XVII
140), der Baume (Geop. II 35, 1) oder iiberhaupt

der Gewachse, wenn sie noch jung und schwach
sind, gebracht, tOten diese, indem sie ihnen durch
ihre Trockenheit die Nahrung entziehen oder den
Zutritt derselben versperren (Theophr. c. pi. V
15, 1 ; vgl. Apoll. hist. mir. 46. Clem. Alex, strom.

:

III p. 522 Pott.). Alternde Wiesen werden durch
den Anbau der B. aufgefrischt (Col. II 17, 4.

Plin. XVIII 259). Zwischen die Eeben sind auf
feuchtem Boden B. zu saen, da sie die Fahigkeit
haben zu trocknen (Theophr. c. pi. Ill 15, 4).

Man sat sie wegen ihrer schwachlichen Natur
friih im Herbst, damit sie sich bei heiterem Wet-
ter vor dem Winter bewurzeln kOnnen (ebd. IV
7, 2; vgl. h. pi. VIII 1, 3; c. pi. II 12, 5) und
damit sie durch den Begen befruchtet werden >

(Theophr. c. pi. Ill 24, 3), besonders auch wah-
rend der Blute (Theophr. h. pi. VIU 6, 5), nach
andern nicht gleich nach dem Herbstaequinoctium,

sondern wann Eegen fallt, da sie feuchtes Land
lieben (Geop. II 35, 1. 2), im December (Geop.

HI 15, 7); nur wenn die Aussaat sich verspatet

hat, auch spater (Theophr. h. pi. VIII 1, 4). In
Italien geschah dies in der ersten Halfte des No-
vember (Col. XI 2, 85) bis zum 11. December
(Col. n 10, 8. Pall. XIII 1, 1), meist aber urn \

den 10. November (Varro I 34, 2. Plin. XVIII
120; vgl. Cato 27. Pall. XII 1, 1); in der Poebene
im Fruhjahr (Verg. g. I 215. Plin. a. a. O.), doch
wurden dann die Hulsen und Stengel vom Vieh
nicht so gern gefressen (Plin. a. a. O.); auch
brauchte man bei der Aussaat im Februar ein

Pflnftel mehr an Saat (Col. H 10, 9). Zur Fruh-
jahrssaat eignete sich am besten die marsische
B. (Col. II 9, 8). Die Saat musste unmittelbar
vor oder nach dem Vollmonde geschehen (Col. II

6

10, 10. XI 2, 85. Plin. XVHI 157; vgl. Pall. XH
1, 3. Geop. II 18, 13). Urn zu bewirken, dass

die spater zu erntenden B. sich leichter kochten
oder grosser wurden, gaben einige den wunder-
lichen Eat, sie vor der Saat in Lauge zu erwei-

chen (Verg. g. I 193f. und bei Col. II 10, 11.

Pall. XII 1, 3. Geop. II 35, 2. 41, 1 ;
vgl. auch

fur alle Hiilsenfriichte Theophr. h. pi. II 4, 2)

oder in Urin u. dgl. (Plin. XVIII 158. Geop. n
18, 16). Zuerst streute man den Samen auf den
Boden, dann riss man diesen mit dem Pfluge auf,

machte Beete und zerschlug die Schollen, damit
die Saat mfiglichst mit Erde behaufelt wurde (Col.

n 10, 5. Pall. XU 1,1). Die B. keimen schwer
(Theophr. h. pi. YTR 6, 1 ; vgl. Varro I 45, 1)
infolge der Harte der Haut (Theophr. c. pi. IV
8, 2) und wachsen von alien Feldfrttchten am lang-

D samsten, besonders langsam, wenn nach der Saat
starke Eegengflsse erfolgen (Theophr. ebd.); sie

kommen, wenn sie nach Palladius (XII 1 , 3) nicht vor
der Saat gewassert werden, erst am fiinfzehnten bis

zwanzigsten Tage hervor (Theophr. h. pi. VM 1,

5; vgl. c. pi. IV 8, 2. Plin. XVUI 51), doch im
Fruhjahr schneller (Theophr. h. pi. Vm 1, 5),

etwa schon in der halben Zeit. Man muss wie
alle Feldfruchte (Theophr. c. pi. IV 13. 3) auch
die B. behacken, zuerst in der zweiten Halfte des

) Januar (Col. XI 2, 10; vgl. die Stellen: Col. n
11, 4. XI 2, 8. Plin. XVIH 241), d. h. wenn sie

vier Fingerbreiten hoch sich fiber die Erde erhoben
haben (Pall. II 9, 1) ; wenn sie zwei bis dreimal
behackt werden, geben sie viele und grosse Samen
mit so dlinnen Hulsen, dass ein Modius fast auch
wieder einen Modius enthauteter und geschrotener
B. giebt (Col. II 11, 7. Plin. XVIII 158. Pall, n
9, 2). Zu verwerfen ist daher die Ansicht des
Celsus, der die B. nicht zu behacken rat, da sie,

) bei der Eeife ausgezogen , ohnehin vom Unkraut
gesondert wurden und man dann noch Heu schnei-

den konne; den B. wird namlich durch das Un-
kraut zu viel Kraft entzogen (Col. II 11, 6). In
den ersten fiinfzehn Tagen der Blute sind die B.
nicht zu beruhren (Plin. XVIII 241), zu jaten
iiberhaupt nicht (Plin. XVIII 185). Die Samen
werden sehr leicht von Wiirmern angefressen, in

einigen Gegenden selbst nachdem sie geerntet

sind (Theophr. c. pi. IV 16, 1; vgl. II 4, 2; h.

1 pi. VIII 10, 5. 11, 3); der Wurm heisst pldaf
(Theophr. c. pi. IV 15, 4) und ist die B.-Made,

die Larve von Bruchus ruflmanus ; doch sagt man,
dass die angefressenen B. wieder voll wurden
(Theophr. IV 16, 2) , namlich bei zunehmendem
Monde (Plin. XVHI 119. Geop. II 35, 7); Colu-

mella (II 10, 11) glaubte, dass die B. weniger
von Maden angefressen wurden. wenn sie vor der

Saat in Lauge erweicht waren. Man erntet sie,

wenn sie noch saftig sind, schon deshalb, weil

sie in trockenem Zustande leicht abfallen (Theophr.

c. pi. IV 13, 3). Sie miissen bei Neumond vor
Tagesanbruch ausgezogen werden (Col. II 10, 12.

Pall. VII 3, 2), im Juni (Pall. a. a. O.), denn in

dei zweiten Halfte des Juni werden die Winter-
B. gedroschen, die Fruhjahrs-B. ausgezogen (Col.

XI 2, 50). Sie werden also meist mit der Hand
ausgezogen. Nach vorhergehender Brache sind

2 Tage^rerke des Pfliigers, sonst 1 solches, iy2
fur das Zerkleinern der Schollen, 31/2 far drei-

maliges Behacken und 1 fur das Schneiden, zu-

sammen 7—8 Tagewerke , erforderlich (Col. H
12, 2). Alsbald werden sie gedroschen, geworfelt

und auf den Speicher gebracht, weil sie so be-

handelt nicht von Maden angefressen werden (Col.

n 10, 12. Pall. VII 3, 2), gedroschen am besten
ohne Zugtiere und ohne Wind gereinigt (Col. a.

a. O.). Eine massige Zahl aufgelo'ster Bflndel

wird namlich an das eine Ende der Tenne ge-
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bracht, von drei oder vier Menschen durch den
Eaum der Tenne vorwarts geschoben und mit
Stficken geschlagen; wenn diese an das andere

Ende der Tenne gelangt sind, werden die Halme
zu einem Haufen zusammengeworfen ; die aus-

gedroschenen Samen bleiben auf der Tenne liegen

;

dann werden andere Bundel ebenso behandelt;

die zusammengefegten Samen samt der Spreu
worfelt man mit der Wurfschaufel moglichst weit,

so dass die Samen weiter als die Spreu fliegen '.

(Col. n 10, 13. 14). Man hat schon an einem
Stengel 100 Samen gefunden (Plin. XVIII 95). Der
Modius davon wiegt 22 Pfund (Plin. XVIII 62), also

1 hi. wie heute 82,29 kg. Der kastrensis modius =
17,51 1. geschrotener B. kostete im J. 301 n. Chr.

hOchstens 100, ungeschrotener 60DenaTe (Ed. Diocl.

I 9. 10), entsprechend 1,83 und 1,10 Mark; der Sex-

tar = 0,547 1. ausgehiilster griiner B. 4 Denare
= 7,3 Pfennig (ebd. VI 38). Nicht nur pelusische

Linsen waren teurer als B. (Mart. XIII 9), son-'

dem alle Linsen, da sie im Ed. Diocl. zu den B.

im Wertverhaltnis von 100 zu 60 stehen, wie
denn auch heute in Italien 1 hi. B. etwa um ein

Drittel billiger ist. Wegen der Dicke der Haut
erhitzen sich die B. leicht auf dem Speicher (Plin.

XVIII 304). Doch halten sie sich sehr lange in

Olgefassen, deren Inneres mit Asche bestrichen

ist (Varro I 58 und bei Plin. XVHI 307) ; Varro
(bei Plin. a. a. O.) erzahlt, dass sie sich in einer

Hfihle bei Ambrakia 220 Jahre seit Pyrrhus Zeiten

:

bis 67 n. Chr. gehalten batten. Nach Theophrast
(c. pi. IV 12, 8; ebenso Plut. symp. VH 2, 3)

leiden die enthiilsten Samen bei Philippi vom
kalten Winde und lassen sich schwer kochen, was
nicht der Fall ist, wenn sie ungedroschen auf-

bewahrt werden; Plinius (XVIII 155), diese Stelle

ausschreibend, macht aus den Adjectiven zegctficov

und dreQaficov substantivische Namen fiir angeb-
liche Schmarotzerpflanzen

!

Anwendung fanden die B. als Futter der Bin-
der, Schafe und Ziegen, das die Milch treibt

(Ari8tot. h. an. HI 107), als Futter, das die

Schweine fett macht (Varro II 4, 6. Col. VII 9,

9), fur Hochrinder (Cato 27. 60); das Kraut und
geschrotene B. setzen bei den Bindern Fett an
(Arist. a. a. O. VIII 64; vgl. Col. VI 3, 5); ge-

schrotene B. sind fiir die Schafe zwar ein sehr

gutes Futter, doch meist in der Nahe der Stadt
zu teuer (Col. VII 3, 22) ;

saugende Ferkel heissen

nefrendes, weil sie die B. noch nicht zerquetschen

kOnnen (Varro U 4, 17); die Spreu ist aufzube-

wahren (Col. XI 2, 50) zur Fiitterung der Binder
(Cato 54, 2). Auch fur die Bienen sind B. zu
saen (Ps.-Arist. IX 206. Varro HI 16, 13. Plin.

XXI 70, vgl. XVin 253. Pall. I 37, 2), obwohl
Porphyrios (De antr. nymph. 19) behauptet, dass

die Bienen sie als das Symbol ungehinderter Fort-

pflanzung mieden. Eier werden in B.-Mehl auf-

bewahrt (Plin. X 167). Dass genossene B. nicht

nur bei Tieren (Aristot. a. O.), sondern auch bei

Menschen blahen, wird oft hervorgehoben. Was
von alien Hulsenfriichten gilt, dass sie sowohl
roh als gekocht oder gerOstet, auch gewassert oder

gran blahen (Hipp. II 91), gilt im allgemeinen
auch von den B. (Ps.-Hipp. H 127. Ovid. med.
fat. 70. Euf. Ephes. frg. ed. Dar. p. 542. Gal.
VI 530. XI 373. XH 44. 49. XV 465) ; von alien

Hiilspnfriichten sind sie die srhlechteste Nahrung

(Aret. 300); doch zerrieben sind sie leichter zu

kochen (Theophr. c. pi. IV 12, 13) ;
grime B. sind

dem Magen weniger zutraglich und bringen mehr
Bl&hungerr hervor (Diosk. II 127), und die griinen

Hulsen sind uberhaupt nicht zu essen (Gal. VI
557). Um das Blahen der B. zu vermeiden, soil

das zuerst beim Kochen gebrauchte Wasser durch
frisches ersetzt werden (Diosk. II 127), oder machen
einige einen Brei und thun Zwiebeln hinzu, so-

gar ungekochte, da alle blahenden Speisen durch
erwarmende und verdiinnende verbessert werden
(Gal. VI 530). Die B: sind zwar in frischem Zu-
stande schmackhafter (Theophr. c. pi. VI 12, 9),

doch n&hren sie grim gegessen weniger (Gal. a.

O.), Die weissen sind schmackhafter als die

anderen (Theophr. h. pi. VEH 5, 1). Abgesehen
von ihrer blahenden Wirkung ist die B. eine gute
(Gal. VI 790), kraftige (Macrob. sat. I 12, 33),

fleischbildende Nahrung (Diosk. U 127), wenn
auch das angesetzte Fleisch mehr schwammig als

fest ist (Gal. VI 529), die fiir Tiere und Men-
schen unter alien Hulsenfriichten am meisten ge-

schatzte Nahrung (Plin. XVDJ 117). Sie war
daher von armen (Hor. sat. n 3, 182) oder kraf-

tigen Leuten wie Bauern (Plin. XVIH 101. Hor.

sat. H 6, 63) und Schmieden (Mart. X 48, 16)

geschatzt und wurde in Form eines Breis mit
Gerstenschleim von Gladiatoren gegessen (Gal. VI
529. Sim. Seth app. ed. Langk. p. 131). Fur die

ungeschalte B. hatte man den Namen xoy^og,

lat. eonchis (vgl. faba quasi eondoula bei Marc.

Emp. 33, 1 ; archaist. eunehis bei Prise. I 35)

;

besonders sie gait als Speise der Armen (Athen.

IV 159 f—160 d. Bekk. anecd. 105, 17. Mart. V
39, 10. Vn 87, 2. Iuven. IH 293. XIV 131. Front*

ad M. Caes. IV 6 p. 69, 18). Ganz oder geschroten

wurden die B. bei den meisten Volkern unter

das Getreide, besonders die Kolbenhirse gemischt

(Plin. XVHI 117). Geschroten (Gal. VI 530) oder

1 in frischem Zustande assen sie manche zum Nach-
tisch (Phanias bei Athen. n 54 f); die Lakedai-

monier setzten sie bei einem Feste den Fremden
zum Nachtisch vor (Polemon bei Athen. n 56 a).

Ubrigens wird mit Eecht behauptet. dass B. sich

nicht in salzigem Wasser kochen lassen (Plin.

XVHI 119. Geop. n 35). Das Mehl heisst h-
mervtum (Plin. XVm 117. Veget. V 62) und fiber-

trifft an Gewicht das des Getreides und der andern

Hulsenfruchte (Plin. a. a. O.). Die B. wurden
Unit Speck (Ovid. fast. VI 169. Mart. V 78, 10.

Macrob. I 12, 33), Schweinefleisch (Gal. VI 530),

in Gelatine, 01, mit Salz (Anthim. ep. 65), selten

mit Ziegen- und Schaffleisch (Gal. a. a. O.) ge-

gessen. Fiir die Zubereitung giebt Apicius (197
—201) verschiedene Eezepte; B. mit ihren Hauten

(eoneicla cum faba) werden abgekocht, dann mit

Pfeffer, Liebstockel, rOmischem Kummel, Korian-

der, Fischsauce, Wein und 01 in einen Kessel ge-

than und langsam gekocht (202) ; die griinen Hul-

) sen und die Hulsen der baianischen B. werden

mit 01, Koriander, rOmischem KummeL Fischsauce,

Senf, Lauch, Essig, Honig u. s. w. zugerichtet

(210). Merkwurdig ist die im Altertum vielfach

vorhandene Scheu vor dem Genuss der B. Schon

die agyptischen Priester enthielten sich derselben

und sahen sie nicht einmal an, da sie sie fiir un-

rein hielten (Herod. TL 37). Bei den Griechen
snllt.p sich schon der mythische Traumdeuter Am-
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phiaraos wegen der Weissagung aus Traumen der-

selben enthalten haben (Geop. II 35, 8), was wohl
auf die Meinung zuriickzufuhren ist, dass ihr Ge-
nuss den Schlaf beunruhige (Cic. div. I 62. II

119) und bOse Traume hervorrufe (Diosk. II 127.
Apoll. h. mir. 46. Geop. II 35, 4). Ein alter Vers,
welcber besagt, dass das B.-Essen gleicb sei dem
Essen von Elternkcpfen (Clem. Alex, strom. HI
p. 521 Pott. Geop. H 35, 8. Eust. II. XIII 589),
wird auf orphische oder pythagoreische Lehren
(Plut. symp. n 3, 1. S. Gregor: tbeol. or. XXVH
10 p. 494) oder die der Philosophen zuruckge-
ffihrt (Athen. II 65 f) nnd als Grand dieser Vor-
stellung angefiihrt, dass man wegen der xvijois

der xia/Moi auf die Eier als Ursprung des Lebens
angespielt (Plut. a. a. 0.) oder die B. einem
Menschenkopfe ahnlich gefunden habe (Clem. Alex,
a. 0.). Daher enthielten sicb der B. auch die

Priester der eleusinischen Mysterien (Diog. Laert.
Vm 33; vgl. Pans. I 37, 4), wobei der Beweg-
grund, warum man die B. fiir unrein hielt, ge-
heim gehalten wurde, wenn auch die Sage ging,

dass Demeter auf ihren Irrfahrten den Bewohnern
yon Pheneos in Arkadien zwar andere Hulsen-
friichte, aber keine B. gespendet habe (Paus. "VIII

15, 3. 4), und man die Erfindung der B. der De-
meter nicht zuschrieb (Paus. I 37, 4) ; nur Eusta-
thios (II. XIII 589) glaubt einige Griinde zu wissen,
die aber der Beachtung kaum wert sind. Sehr
oft ist von dem Verbot des Pythagoras, B. zu;
essen, die Bede (Kallim. bei Gell. IV 11, 2. Luc.
ver. hist. II 24. Plut. qu. rom. 95. Diog. Laert.
VIII 19. Suid. s. nv&ayoQas) ; er habe einen Ochsen
des Bohnenessens auf der Weide bei Tarent ent-

wohnt (Iambi, v. Pyth. 61) ; seinen Schiilern ver-

boten, durch ein B.-Feld zu gehen (Tert. de an.

31) ; er sei, von den Krotoniaten verfolgt, an ein

B.-Feld gekommen und, da er dasselbe nicht habe
betreten wollen, von jenen getctet worden (Suid.

a. a. 0.) ; seine Anh&nger batten lieber sterben -s

als seine Satzungen ilber die B. unbeachtet lassen
wollen (Iambi, v. Pyth. 214). Den Vers des Em-
pedokles, welcher ebenfalls eine Warnung vor dem
Genusse der B. enthalten soli (Geop. II 35 , 8

;

vgl. E. Eohde Psyche 474, 2), mag Gellius
mit Becht als eine Warnung vor geschlechtlicher
Ausschweifung auffassen, indem xvafiot, die Ho-
den bezeichne, welche das xveTv ,Schwangersein'
verursachten (IV 11, 9. 10), aber das eine Zeug-
nis des Aristoxenos , auf welches er sich beruft J

(ebd. 4. 5), kann nicht im Gegensatz zu den
iibrigen Zeugnissen beweisen, dass Pythagoras vor
alien Hiilsenfriichten gerade die B. geschatzt und
genossen habe, weil sie eine stark abfuhrende
Wirkung habe. Freilich gehen die Ansichten
liber die Griinde des pythagoreischen Verbots sehr
auseinander. Denn Pythagoras soli keinen andern
Grand gehabt haben , als den , sich ein orakel-

haftes Ansehen zu geben (Luc. gall. 18), und
neugierige Frager sollen von seinen Schiilern mit 6

der Antwort ipse dixit abgefertigt worden sein

(S. Greg, theol. or. XXVII 10 p. 494). Zunachst
wird aber die blahende Wirkung als Grand an-
geftihrt (Cic. div. I 62. Apoll. h. mir. 46) und
der Zusammenhang der B. mit dem Psychischen
(Diog. Laert. VIII 24; vgl. Iambi, v Pyth. 109.
Suid. s. IIv&ayoQas); ferner dass sie die Sinne
stumpf mache und einschlafere (Plin. XVIIT 118),

was iiberhaupt als eine Eigenschaft der B. auch
sonst bezeicbnet wird (Diosk. II 127. Geop. 35,
3), und dass sie den Schlaf beunruhige (Cic. div.

I 62). Bei Diog. Laert. (VIII 34) lesen wir fol-

gendes : Aristoteles sagt, dass Pythagoras sich der
B. zu enthalten verlangt habe, weil sie den Hoden
ahnlich seien (vgl. Suid. a. 0.) oder den Thoren
des Hades ; denn allein die B. sind ohne Knoten

;

oder weil sie schadlich oder der Natur des Uni-
3 versums ahnlich seien, oder weil sie auf die Oli-

garchic Bezug hatten; denn man gebraucht sie

bei Wahlen ; vom Tische herabgefallen nicht auf-

zuheben , damit man sich gewohne , sie nur mit
Mass zu geniessen, oder weil sie bei einem Todes-
fall genossen wurden. Nach Plinius (XVIII 118)
gaben einige als Grand an, dass die Seelen der
Verstorbenen in der B. seien. Andere dachten
an die Trauerbucbstaben der Bliiten (Geop. II
35, 6). Lucian (vit. auct. 6) lasst den Pythagoras

)als Grund angeben, dass die B. heilig und von
wunderbarer Beschaffenheit seien, sofern sie ganz
Samen seien und eine enthautete griine B. den
mannlichen Schamteilen ahnele, und sofern Blut
entstehe, wenn sie gekocht eine Anzahl Nachte
dem Mondschein ausgesetzt wurden, und haupt-
sachlich, dass die Athener sie zur Wahl ihrer
Beamten brauchten. Plutarch (de lib. educ. 17)
sagt, Pythagoras habe verlangt, dass die Knaben
sich der B. enthielten, weil es sich fiir sie nicht

i zieme, Politik zu treiben. Auch an die Beobach-
tung, dass das Hausgeflugel, wenn es immerfort
B. frisst, unfruchtbar wird (Geop. H 35, 5), kniipfte

man an (Apoll. h. mir. 46), indem man behauptete,
dass ebenso die Weiber durch den Genuss der B.
unfruchtbar gemacht wurden (Clem. Alex, strom.
Ill p. 521 Pott). Porphyrios (v. Pyth. 43 u. 44)
sagt, dass Pythagoras aus folgenden Griinden B.
und Menschenfleisch zu essen verboten habe: Als
das Chaos sich in bestimmte Gestalten schied,

sind Menschen und B. entstanden; dafiir gab er
handgreifliche Beweise; wenn namlich jemand eine
mit den Zahnen gekaute B. den Sonnenstrahlen
aussetzt, wird er einige Zeit danach an ihr den
Geruch von Menschenblut wahrnehmen ; wenn
aber jemand zur Zeit der B.-Bliite das welke
Stuck einer Bliite in ein irdenes Gefass thut, es
bedeckt und vergrabt, wird er nach 90 Tagen
entweder den Kopf eines Kindes oder eine weib
liche Scham finden. Von Menschenblut, das die B.
enthalte, spricht auch Ps.-Acro (zu Hor. sat. II 6, 63

;

vgl. Eustath. II. XIII 589). fiber den an die B.
sich kntipfenden Aberglauben s. auch Bd. I S. 53.
In Athen gebrauchte man die B., wie schon teil-

weise erwahnt, bei der Wahl der Beamten (CIA I
32. Herod. VI 109. Soph. Inach. frg. 20. Aristoph.
av. 1022. Xen. mem. I 2, 9. Dem. XXIV 150.
Plut. de lib. educ. 17 ; gen. Socr. 30. Phot. lex.

s. Kvafiirfje und xvaficp Xazeiv), wobei diejenigen,

welche die weissen B. erlosten, gewahlt waren
(Lex. Cant. s. xva/isvovxai. Hes. s. xvd/ia) jrargio))

;

auch bei der Wahl der Buleuten (Thuk . VIII 66,
1). 69, 4. Suid. s. xva/nsvoai) und der Bichter (Ari-

stoph. eq. 41 u. Schol. Schol. Ar. Lys. 537. Suid.
s. xvafiotQco^ und xvdfiovs xQwywv), wobei eben-
falls die weisse B. die Erwahlten bezeichnete (Hes.
s. xvaftorgw!;). Bei einem tpQvyiv&a genannten
Spiele wurden Scherben (Poll. IX 114) oder B.
(He?.) zwischen die Finger der linken Hand gc-
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steckt und mit denen der rechten fortgeschnellt.

Mit B. kochte man die Blei- und Silberglatte,

um ihr die weisse Farbe zu geben (Diosk. V
102. Plin. XXXHI 109). Mit dem Mehl bestrich man
vernarbte Stellen, um ihnen eine gleichmassige

Farbe zu geben (Diosk. II 127), das Gesicht, um
Flechten daraus zu entfernen (Plin. XXXHI 84),

den Bauch, um Bunzeln zu entfernen (Mart. Ill

42), oder zusammen mit zerstossenen kleinen

weissen Schnecken, um die Haut weiss und glatt

zu machen (Plin. XXX 127); mit dem Brei Men-
scbenhandler und Weiber den Leib, um Schinutz

und Flecken (Gal. VI 530; vgl. Diosk. H 127

Sim. Seth. app. 131), und das Gesicht, um Sommer-
sprossen (ebd. Ovid. med. fac. 70f.) zu entfernen.

In einer B. bewahrte man Opium auf (Plin. XX
203), durch Mischung mit dem Mehl wurde Gal-

banumharz (Diosk. Ill 87. Plin. Xn 126) und
Laser gefalscht (Diosk. Ill 84. Plin. XIX 40).

Zu folgenden Sprichwortern gab die B. Ver-

'

anlassung: tarn perit quam extrema faba, weil

die B. vielfach von Vorfibergehenden zertreten oder

abgerissen wird (Fest. p. 363 a); istaee in me
cudetur faba = ,das werde ich ausbaden miissen

(Ter. eun. 381); in faba reperisse (namlich den

Wurm) = ,was man gesucht, gefunden haben'

(Plaut. aul. 818).

In der Medicin und auch sonst nannte man
die zuerst sich bildende Milch der Mutterbrust

(Poll. II 163) oder die bei Eintritt der Geschlechts-

:

reife sich vollkommen ausbildende Mutterbrust

xvafiog (Kuf. Ephes. p. 145 Dar. Eustath. II. IX
220). Die B. gehOrt zu den massig trocknenden

und kiihlenden Speisen, das Fleisch derselben hat

reinigende Kraft, die Haute etwas Astringierendes

(Gal. XII 49), das Mehl purgiert sehr massig

(Gal. X 569. XI 745). Daher haben einige Arzte

auch die in Essig und Wasser gekochten ganzen

B. gegen Durchfall, schlechte Verdauung und Er-

brechen gegeben (Gal. a. a. O.; vgl. Diosk. II

127. Plin. XXII 140). Sie sollten die Stimme
reinigen (Varro bei Plin. XXII 141) ; zerriebener

Knoblauch in B.-Schleim gegen Heiserkeit helfen

(Plin. XX 53. Garg. Mart. 18) ; die Samen gegen

Husten (Diosk. a. a. O. Plin. XXVII 40; vgl.

Gal. Xn 49), besonders geschroten und nut Knob-

lauch gekocht gegen Husten und Geschwiire in

der Brust (Plin. XX 56. XXH 140. Garg. Mart,

a. a. O.); mit ihren Hauten geschroten und in

Essig und Honig erweicht (Scrib. Larg. 158) oder

als Mehl mit dem Stein von Assos oder in Wasser

gekocht und mit Schweinefett vermischt (Gal.

XII 49) gegen Podagra ; mit rOmischem Klimrriel

(Scrib. Larg. 233. Marc. Emp. 33, 1) oder in Wein
gekocht (Diosk. a. a. 0. Plin. XXH 140. Plin.

Iun. II 20; vgl. Plin. XX 89 und Garg. Mart.

30) als kflhlender (Gal. a. a. 0.) Umschlag gegen

geschwollene Geschlechtsteile. Das Mehl sollte

gegen Entziindungen, die durch Stoss verursacht

sind (Diosk. Gal. aa. 00. Plin. XXH 141), und
entziindete Mutterbriiste helfen und die Milch ver-

siegen machen (Diosk. Gal. aa. 00.) ; mit nastur-

tium, einer Kressenart, gegen geschwollene Drusen

helfen (Plin. XX 127. Geop. XII 27, 1. Plin. Iun.

Ill 6); mit Honig (Diosk. a. a. 0. Plin. Iun. I

23) oder ohne denselben (Plin. XXII 140) Blut-

geschwure losen; ferner sollte es gegen verschie-

^ne Augeniibel helfen (Diosk. a. a. 0.; vgl. Plin.

XX 211), auf die Schamteile der Knaben gestrichen

diese auf lange Zeit zeugungsunfahig erhalten

(Diosk. Gal. a. a. 0.) ; mit Essig und Honig auf-

gelegt gegen Nervenschmerz helfen (Gal. a. a. 0.),

wogegen man auch die Asche der Stengel und

Hiilsen mit altem Schweinefett verwandte (Plin.

XXII 141). Der Genuss der B. sollte weisse

Haare in den Meren und im Urin erzeugen (Gal.

XVH B. 768): die Haute die Haare, wenn sie

nach dem Ausreissen wieder wuchsen, schwach

und miirbe machen (Diosk. a. a. 0.).

Auch in der Tierarzneikunde begegnen wir der

B. So wurde das Kraut, bevor es Hiilsen an-

setzte, als Purgativ fiir die Binder empfohlen

(Varro I 31, 4; vgl. Plin. XVHI143); die Samen
gegen Magerkeit der Pferde (Col. VI 30, 1. Pe-

lagon. 30); dieselben gegen Husten der Pferde

(Veget. V 69, 1. 2), besonders geschroten mitBock-

fett, Butter nnd Bockshornklee (Veget. VI 9, 5.

Pelagon. 450), oder Pillen von Schweinefett in

einer Umhullung von B.-Mehl (Veget. V 62) oder

ein Getrank von B.-Mehl und Wein (Veget. V 64,

9. 10; vgl. Pelagon. 73); auch die geschrotenen

Samen mit zerschnittenem Gras gegen den Husten

der Binder (Col. VI 10, 1. Veget. IV 7, 1); die

Samen als Futter fiir schlafsiichtige Pferde (Veget.

V 47, 72. Pelagon. 365). Wenn die Haare der

Pferde zu schnell wuchsen, sollte man Pulver von

verbrannten B. in Talg auflegen (Veget. Ill 63).

II. Der d6h%og (von doXixos = lang) und <pa-

orjolog der Alten sind friiher fiir Phaseolusarten

und zwar, wo es sich um die hochwachsende

Pflanze handelt, fiir die Stangen-B. Phaseolus vul-

garis L., und, wo um die niedrig wachsende, fiir

die Strauch-B. Phaseolus nanus L. gehalten. Je-

doch hat Wittmack (S.-Ber. des bot. Ver. d.

Prov. Brandenb. vom 19. Dec. 1879) in Samen,

welche auf dem beruhmten peruanischen Toten-

felde zu Ancon, unweit Lima, gefunden waren,

solche von Phaseolus, insbesondere auch von Pha-

seolus vulgaris in Strauchform, finden und somit

nicht Asien, sondern Amerika fiir die Heimat des

Phaseolus vulgaris ansehen wollen. Wenn das

Totenfeld selbst noch nach der spanischen Er-

oberung benutzt sein sollte, so ist doch nach ihm
kaum anzunehmen, dass die Eingeborenen ihren

Toten vorzugsweise neu eingefuhrte Producte mit

ins Grab gegeben haben sollten. Auch A. de

Candolle (D. Ursprung d. Culturpfl., fibers, v.

iGoeze 1884, 425f.) sprach Zweifel daruber aus,

ob diese Art in Europa vor der Entdeckung Ame-
rikas bekannt gewesen. Besonders hat KOrnicke
(Verhandlungen des naturhistor. Ver. der preuss.

Bheinlande u. s. w. 1885, 136—153, Sonderabdr.

zur Gesch. d. Gartenb. 1886), dessen Ausfuhrungen

im wesentlichen das Folgende entnomraen ist, die

Ansicht vertreten, dass die genannten Pflanzen

der Alten der hochwachsende Dolichos sinensis L.

= Dolichos Catiang L., bezw. der niedrigwach-

I sende Dolichos melanophthalmus D. C. gewesen

sei, wobei er es jedoch fur mOglich halt, dass

das dreisilbige Wort yaotjXos die rotbliihende

Erbse bezeichnet habe. Beide sind der Gattung

Phaseolus in Blattern und Wuchs sehr ahnlich

und stammen aus Centralafrica; der Same von

Dolichos melanophthalmus ist weiss mit einem

schwarzen Bing um den Nabel, der von Dolichos

sinensis hat eine etwas andere Gestalt. doch stimmt
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namentlich die Form des Nabels mit dem An-
hangsel fiberein.

Die alteste Spur des Wortes ipdo^Xog zeigt
der Name $>aorjXovooai zweier schon von dem Lo-
gographen Hekataios (bei Steph. Byz.) erwahnten
Inseln Libyens in der Nahe des Flusses Siris.

Auch gab es eine zuerst von Thukydides erwahnte
dorische Colonie $dor)Xig an der Kiiste Pamphy-
liens, auf einem gleichnamigen Berge gelegen.
Von grunen tpaorjXoi, die man rOsten solle, spricht 1

zuerst der sicilische Komiker Epicharmos (bei
Athen. II 56 a). Aristophanes (Pac. 1144) lasst
attische Landleute zur Vorfeier des Nikiasfriedens
drei Choiniken <pdotjXoi, jedenfalls die Samen,
kochen. Wahrscheinlich auch mit Bezug auf Si-
cilien wird der ipdaijkoe von dem Komiker De-
metrios erwahnt (bei Athen. a. a. O.)- Nach dem
Periegeten Polemon (ebd.) setzten die Lakedaimo-
nier bei einem Feste grtine ydarjXoi neben ge-
trockneten Feigen und Puff-B. den Fremden zum 5

Nachtisch vor. Von den 86X1x01 sagt der urns
J. 365 anzusetzende Arzt Diokles (bei Gal. VI
544), dass sie ebenso wie die Erbsen nahrten und
nioht blahten, ihnen aber an Geschmack nach-
standen. In der pseudohippokratischen Schrift de
diaeta (I 677 K.; bei Gal. VI 544) heisst es ahn-
lich, dass die SoXixoi nahrten, schneller verdant
wurden als die Erbsen und weniger blahten Von
beiden Arzten sollen nach Galen die Samen ge-
meint sein. Theophrast (h. pi. VIII 3, 2) sagt, 3
dass wenn man Stangen in die Erde stecke, der
SoXixog daran emporsteige und Friichte trage,
andernfalls missrate er und werde von Rost be-
fallen. Fast dieselben Worte, von Theophrast ent-
lehnt, gebraucht ubrigens Plinius (XVIII 57) von
der Erbse. Theophrast erwahnt noch einmal die
rankende Natur des SoXixog (c. pi. II 18, 3) und
hebt noch hervor, dass er leicht von Wurmern
angefressen werde. Endlich spricht er noch von
einem Gewachs in Indien, welches von den Grie-4
chen Linse genannt werde, an Gestalt dem Bocks-
hornklee ahnlich sei und gegen den 11. Novem-
ber iul. geerntet werde, womit er vielleicht Do-
lichos Lablab L. meint. Bei den Romern kommt
dieser Name nicht vor, nur Plinius (XVI 244)
spricht von einer Schlingpflanze im thessalischen
Tempe, die dolichos heisse. Dagegen haben sie

das Wort (paayoXog ohne Anderung des a in r
iibernommen , also jedenfalls nicht vor dem ersten
punischen Kriege (F. 0. Weise D. gr. Lehn-

5

wOrter im Latein 29) , sondern vermutlich sehr
viel spater. Die nach der Form des Samens be-
nannte Schiffsart phaselus findet sich auch zu-
erst bei dem 119—67 lebenden Sisenna (Non.

p. 534). Die Pflanze phaselus nennt zuerst Ver-
gil (Ge. I 227), welcher ihr das Beiwort vilis

giebt und als Saatzeit wie fiir die Wicke Ende
October angiebt; in dem Citat des Plinius (XVIII
202) steht wie bei ihm fast (iberall passiolus.
Columella rat den faseolus (vielleicht passolus
oder fassolus zu lesen) in der zweiten Halfte des
September zur Speise (ebenso Pall. X 12 vom
faselus) zu saen; wenn es sich nm die Gewinnung
von Samen (zur Saat) handle, kurz vor eal. Nov.
(XI 2, 72); womoglich sollte man den phaselus
in fettes ungebrachtes Land (ebenso Pall. XI 1,

3 vom faselus, doch mit Angabe der ersten Halfte
des October als Saatzeit) und zwar hOchstens 4

modii (ebenso II 13, 3 vom phaseolus und XI
2, 75 vom faseolus ; Pall. a. a. 0.) in derselben
Weise wie die Erbse saen, die jedoch einen leich-

ten und lockeren Boden liebe (II 10, 4). Wenn
er (X 377) schildert, wie nach dem Sommersol-
stitium im Garten die longa faselus die Melde
belastige, so ist hier an keine kiinstliche Stiitze
zu denken. Stengel des Gartensalats werden nach
ihm (XH 9, 1) conserviert, wenn sie zusammen

Omit griinen und ganzen faseoli {passioli% also
den Hiilsen, zusammengebunden werden. Je nach-
dem die phaseoli in gebrachtes oder ungebrachtes
Land gesat werden, sind dazu zwei oder ein Tage-
werk des Eindergespanns, fiir die Zerkleinerung
der Schollen und fiir den Schnitt je ein Tage-
werk erforderlich (II 12, S). Plinius bezeichnet
das Blatt des phasiolus, wohl einer griechischen
Quelle folgend (vgl. Theophr. h. pi. VTH 3, 1),
als aderig (XVIII 58), ebenso wie das des Frosch-

Olcffels und Wegerichs (XXV 124). Die Hfilsen
werden nach ihm zusammen mit den Samen gekaut
(XVIII 125). Saen kfinne man ihn injedes beliebige
Land vom 15. October bis 1. November (ebd.);

,

doch an einer andern Stelle (XVIII 314) giebt
er dafiir die Zeit nach dem 11. August an, aber
zugleich auch fiir die Wicke, so dass er ihn nicht
etwa als Sommerfrucht charakterisiert. Einen
qyaatoXog kennt auch Dioskorides (II 130) , der
blahe, Atembeschwerden verursache und schwer

5 zu verdauen sei ; aber grfin gekocht erweiche er

den Unterleib und befordere das Urinieren. Mit
ihm vergleicht er wegen seiner windenden Eigen-
schaft das iadnvqov, Fumaria capreolata L., wel-
ches wegen dieser Ahnlichkeit auch von einigen
yaoioXog genannt werde (IV 119 ; vgl. Plin. XXVI
94. Gal. XI 891), und das ondoxiov, Spartium
iunceum L. , welches einige Xofiog nannten und
welches Hiilsen (7—8 cm. lange) wie <paoioXog
habe (IV 155; vgl. phaseolus Plin. XXIV 65).

)Genauer beschreibt Dioskorides (II 175) seine
Gartensmilax, ofii'Xag" xrjnala, deren Frucht Xdfiiov

= Hiilse oder doxdoayog = Spargel genannt werde

;

sie habe Blatter wie der Epheu, jedoch weichere

;

schwache Stengel, die sich schraubenformig um
andere Pflanzen wanden und so gross genng wiir-

den, um Lauben zu bilden; die Frucht sei der
des Bockshornklees ahnlich, aber langer und
fleischiger ; die Samen nierenformig, nicht gleich-

massig gefarbt, sondern teilweise rOtlich; die

) Frucht diene samt den Samen gekocht wie der
Spargel als Gemuse zur Nahrung und sei urin-
treibend. Galen (VI 541f.) glaubt, dass der 66-

lixog des Diokles und (Ps.-)Hippokrates der Same
derselben Gartenpflanze sei, die man zu seiner
Zeit teils Xofiog, teils (paatjo/.og nenne, wahrend
man den dreisilbigen ipdotjXog mit dem Xd&voog,
Lathyrus sativus L. , oder einer Abart desselben
identificiere. Was den SoXtyog betreffe, so schliesse

er das aus den von den Genannten angegebenen
) Eigenschaften ; da aber (Ps.-)Hippokrates weder
den XaihiQog, noch den ydorf.og erwahne, so sei

es moglich, dass er mit SoXixog den Xd&vQog ge-
meint habe, was aber nicht auf Diokles zutreffe,

wenn man nicht annehmen wolle, dass alle diese
Pflanzen identisch seien. Doch miisse er noch
hinzufugen , dass man die tpaotjoXot oder Xofiol,

d. h. ihre Samen, grfin zusammen mit den Hiil-

sen in 01 oder Fischsauce esse; man bewahre sie.
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da sie wegen grosseren Feuchtigkeitsgehalts leicht

verdiirben, nicht wie die Erbsen auf, doch kOnne
man sie, wie es sein Vater gethan, trocknen und
so den ganzen Winter erhalten, so dass sie den-

selben Nutzen wie die Erbsen gewahrten. Bei
Eeramos in Karien solle es SoXixoi geben, welche
ebenso wie andere Hiilsenfruchte im Acker ange-
baut wiirden und langer seien als die Xd&vQoi.
Von dem rpdotjkog sagt er, dass man seine Samen
in Wasser erweiche , bis sie Wurzel trieben , sie

in Fischsauce tauche und zur Reinigung des Ma-
gens vor anderen Speisen geniesse ; in Alexandria
hahe ein junger Arzt sie taglich genossen; sie

hielten die Mitte zwischen leicht und schwer ver-

daulichen, viel und wenig nahrenden, blahenden
und nichtblahenden Speisen und batten keinen
hervorstechenden Geschmack (VI 539). Nach Api-
cius speiste man die griinen faseoli und Kicher-

erbsen mit Salz, romischem Kiimmel, 01 und
Wein

; ger6stete faseoli (Samen) oder Kichererbsen
mit Weinsauce und Pfeffer; auch gekocht ohne
Samen die Hiilsen mit verschiedenen Zuthaten
oder ohne diese (211); die Samen auch mit ge-

hacktem Ziegen- oder Lammfleisch (359). Im
J. 301 n. Chr. kostete nach dem Maximaltarif
Diocletians der kastrensis modius = 17,51 1. der

fasioli sioci (Samen) 100 Denare = 1,82 Mark
(I 21); ein Biindel von 25 Stuck faseoli oder
naaloloi 4 Denare = 7,2 Pfennig (VI 33) und ein

Sextar grfiner ausgehiilster fasioli (Samen) 4 Denare
(VI 39). Oreibasios (coll. med.) sagt teils (1 23) vom
<pdorjXog dasselbe wie Galen (VI 540), teils (I 26)
vom SoXixog gleich cpaorjoXog dasselbe , was der

erwahnte Pseudohippokrates vom SoXixog , teils

(IV 8, 16), dass der Brei von ydarfkoi am siisse-

sten von alien sei, aber schwer zu kochen, der-

jenige von SoXixot zu den schlechtesten zahle.

Die dem 5. Jhdt. n. Chr. angehdrenden codices

Byzantinus und Neapolitans des Dioskorides zu
Wien bilden als den tpaolokog desselben den Do-
lichos melanophthalmos D. C. ab. Aetios (in der
Ubers. des Cornarius bei H. Stephanus p. 17 A)
sagt, dass, was zu seiner Zeit von alien lobi ge-

nannt werde, bei alien Alten dolichi, phaseoli
und smilax hortensis geheissen habe; sie wiirden

vor alien anderen Hulsenfriichten lobi, Hiilsen,

genannt, weil sie allein meist mit den Hiilsen

verzehrt wurden. Alexander von Tralles erwahnt
neben dem <paoioXog (II 221. 251) auch einen
kleinen alexandrinischen yaoioXog (II 219), dessen
SehOsslinge er als Speise empfiehlt (II 511). Pau-
lus Aegineta (I 79) wiederholt beim <pdor)Xog das,

was Galen (VI 539) von seiner Verwendung als

Vorspeise sagt, und fiigt noch hinzu, dass <pdorj-

Xog und 66).ixog auch griin mit den Hiilsen ver-

speist wiirden. Bei den Geoponikern findet sich

merkwurdigerweise keiner von alien erwahnten
Namen. Simeon Seth wiederholt beim boXiyog

(Ed. Langk. p. 134) und ydotjXog (p. 133) wesent-
lich dasselbe, was Galen (VI 511. 539) gesagt
hat, doch in seiner Aufzahlung von Hulsenfruch-
ten (p. 130) findet sich nur der <pdot]Xog, dessen
diatetische Wirkung er (wie Galen VI 540) mit
der des Idiheog vergleicht. Die griechisch-latei-

nischen Glossare des Mittelalters setzen haufig

XoftoC oder Xopia = fasioli (Corp. Gloss. L. II 70,

41. 361, 52. in 16, 20. 185, 40. 193, 40. 266, 64.

317. 28. 359. 53. 448. 22. 499. 43), so auch eines

aus dem J. 1503 die Xoflia suriaoae (Jll 265, 41,

vgl. 185, 48). Vom fasiolus Karls d. Gr. (im

capit. de mllis) halt KOrnicke es fiir wahr-
scheinlieh, dass er die rotbluhenden Varietaten

der Erbse bezeichnet habe; dasselbe nimmt er

auch fur die fasolen des 12. und 14. Jhdts. in

Deutschland an, da unzweifelhaft die Faeselen

oder Faseln in Westdeutschland noch zu Beginn
des 16. Jhdts. jene bezeichnet haben, wahrend

10 der Name schon im J. 1539 auf den neu einge-

fiihrten Phaseolus vulgaris ttbertragen ist. Eine
mhd. Glosse lantet fasiolus, arwix (= Erbse,

Cod. Vindobon. bei Hoffmann v. Fallers-
leben Sumerlaten 1834, 62, 10). Manardus von
Ferrara (1519—1523) hielt die genannte Erbse
fur den doXtxog der Alten, weil von jener allein

unter den Hulsenfriichten die Hiilsen zusammen
mit den Samen gegessen wurden. Dagegen war
der faseolus des Albertus Magnus Dolichos me-

20 lanophthalmus, der auch in dem farbigen Bilder-

werke des venetianischen Arztes Binio (De sim-

plicibus 1415, tab. 305, auf der St. Marcus-
bibliothek in Venedig) als faseolus abgebildet ist.

Der Florentiner Marcellus Vergilius (1518) be-

zweifelte in seinen Erklarungen des Dioskorides

bei ofitXag' ntjjiala, dass eine Hiilsenfrucht so

hoch wachse, dass sie Lauben bilde, scheint also

weder Dolichos sinensis noch Phaseolus vulgaris

gekannt zu haben. Hieronymus Bock (Krauter-

30buch fol. 219) beschreibt unter dem Namen
.Faseln' eine Spielart der Felderbse, die sog.

Kapuzinererbse. Nicht viel spater erklaxte der

Italiener Matthioli den cpaoiolog des Dioskori-

des fur Dolichos melanophthalmus , von seiner

o[iiXag~ xr\naia nahm er an, dass sie Phaseolus

vulgaris sei, obwohl er sagt, dass manche diesen

fiir neu eingefiihrt hielten. So nennt denn Caes-

alpin (1583) den letzteren eine fremde Pflanze,

wahrend er ausserdem weisse B. mit schwarzem

40 Augenring (Dol. melanophthalmus), auch schwarz-

gefleckte und rOtliche erwahnt. In Frankreich war
der Phaseolus vulgaris jedenfalls schon 1539 unter

dem Namen faseoU bekannt und hiess spater

haricot. Von dem Phaseolus nanus scheint nur
so viel festzustellen, dass er in Deutschland im
J. 1753 noch nicht eingefuhrt war. Der grie-

chische Name Xofiog findet sich, in lubia umge-
wandelt, bei den arabischen Schriftstellern etwa

seit dem 10. Jhdt. und bezeichnet noch heute

50 fast uberall, wo arabisch gesprochen wird, den

Dolichos melanophthalmus. Die Wanderung dieser

Pflanze von Centralafrica aus bleibt allerdings

ratselhaft, da nur Alexander von Tralles einen

(paaioXog umgog fiir Alexandria erwahnt. Im
heutigen Griechenland bezeichnen yaoovXia und
albanisch fasule Phaseolusarten, die Xovfiid weisse

B. von Phaseolus nanus L. und tpaoovXdxia sehr

kleine grune B. von Phaseolus viridissimus Ten.

Von Dolichos melanophthalmus D. C, der haufig

60 und zwar unter demselben Namen kultiviert wird,

sind die langen schmalen Hiilsen besonders griin

als Salat sehr beliebt; auch die kleinen runden

gelblichen B., roc SfivQvdxia cpaoovXia, sind sehr

wohlscljmeckend (Heldreich Nutzpflanzen 1862,

72). Die griinen Erbsen (m&XXia), besonders die

sog. Zuckererbsen, sind weniger schmackhaft als

in Deutschland (ebd. 71). Die tpaoovXdxia werden
Mitte April angebant, und Ende Jiwi kommen die
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ersten grfinen B. auf den Markt, die von Dolichos
jedoch erst spater; griine Schoten der m^eXXia
^axetQara hat man von Ende October bis zum
Mai (A. Mommsen Gr. Jahreszeiten V 586). In
Italien wird sowohl Phaseolus vulgaris als Pha-
seolus nanus unter dem Namen fagiuolo und zwar
verschiedene Sorten derselben, teils um griine Hul-
sen, teils um reife Samen zu gewinnen, angebaut.
Zu gleichem Zwecke geschieht dies mit Dolichos
melanophthalmus, welcher fagiuolo dell' oeehio
heisst. Die Zuckererbsen

, piselli mangia-tutto,
haben wie alle Brbsen teils Strauchform, teils

steigen sie an Stiitzen empor; sie miisse:i lange
vor ihrer Eeife geerntet werden, und ihre Samen,
wenn sie gereift sind, werden nur zur Saat ge-
braucht.

KCrnicke diirfte im Eecht sein, wenn er den
86Xi%og des Theophrast, die o/uO.ag xrjjiaia des
Dioskorides und den <paotfoXog und Xojiog des Galen
firr Dolichos sinensis L., den cpaoiolog des Dio-

skorides fur Dolichos melanophthalmus D. C. er-

klart; ebenso wenn er es fur moglich halt, dass

das dreisilbige Wort <pdat]Xog bei Galen und viel-

leicht auch sonst auf die rotbliihende Erbse, wo-
runter man aber wohl eine Zuckererbse verstehen
muss, zu beziehen sei. Doch seine Annahme,
dass auch die Pflanze der Bomer Dolichos mela-
nophthalmus gewesen sei, unterliegt den schwer-
sten Bedenken. Um namlich zu beweisen, dass

sie nicht eine Phaseolusart gehabt haben, beruftl

er sich zwar mit Eecht darauf, dass sie den Herbst
als Saatzeit angeben, wahrend der Phaseolus schon
bei anhaltend niedriger Temperatur liber 0 zu

Grunde gehe, doch weiss er nicht, ob der Doli-

chos niel. sich anders verhalte. Aber fur Italien

wird heute nirgends der Herbst als Saatzeit firr

diesen angegeben. Ja es wird behauptet, dass
der Dolichos zarter sei und grOsserer Warme be-

durfe, als der Phaseolus, und daher auch spater
als dieser, namlich in der zweiten Halfte des Mai -

oder im Juni gesat werde (Fratelli Eoda in d.

Enciclopedia agrar. ital. part. V 1882 p. 165).

Demnach scheint bei den Eomern, ausgenommen
an den Stellen des Plinius, welche Griechen ent-

lehnt sind (XVIII 58. XXIV 65. XXVI 94), mit
phaseolus die Zuckererbse gemeint zu sein.

HI. Agyptische Bohne s. Lotos. [Olck.]

Boia. 1) Angeblich eine Insel des aegaeischen
Meeres, It. marit. 522. Wahrscheinlich ist Boiai
Nr. 1 gemeint. [Oberhummer.] I

2) Die Stelle bei Caes. b. g. VII 14 vieos
atque aedificia incendi oportere hoe spatio a
Boia quoque versus, quo pabulandi causa adire
posse videantur, ist schwerlich richtig iiberliefert.

Scaliger, Nipperdey u. a. haben a Boia wohl
mit Eecht als Glossem gestrichen. Zeuss vermutet
eine Gegend in Gallien, wo ein Boierrest sich

niederliess (Georges Lat. Worterbuch? s. v.

Holder Altcelt. Sprachsch. s. Boii Sp. 465).

[Ihm.] (

Boiai (Boiai, Bota). 1) Stadt in Lakonien
auf der Parnonhalbinsel am Boiazixog xoX^iog

(Paus. Ill 22, 11), welcher noch jetzt Golf von
Vatika heisst, von dem Herakleiden Boios durch
Vereinigung der Bewohner von Etis, Aphrodisias
und Side gegrundet, denen Artemis durch einen
Hasen die Stelle bezeichnete (Paus. a. a. 0.). Sie
wurde im J. 456 durch Tolmides verwii=ret (Vm*.

I 27, 5), dann wieder durch Philipp IH. im J. 219
(Pol. V 19, 8), und gehorte spater zum Bund der
Eleutherolakonen (Paus. Ill 21, 7). Pausanias
(III 22, 12f.) fand dort den Kult der Artemis
Soteira, einen Markttempel des Apollon, Heilig-

tiimer des Asklepios, Serapis und der Isis. Sonst
wird die Stadt noch genannt Skyl. 46. Strab.
VIII 364. Paus. I 23, If. Ptol. Ill 14, 32 (16,

9). Plin. n. h. IV 17. Eisenschlacken und Stiicke

)von Eisenerz, welche man in der Nahe findet,

lassen vermuten, dass hier ein Hauptsitz der lako-
nischen Eisenindustrie war. Die Euinen (unter-

halb Pharaklo) sind unbedeutend. Curtius Pel..

II 296. 329. Bursian Geogr. II 139.

2) Stadt auf Kreta, Steph. Byz. s. Boiov.
Nach Berkel vielleicht = Boibe Nr. 2.

[Oberhummer.]
Boiamba s. Eoiamba.
Boiates. Eine in Bordeaux gefundene In-

I schrift erwahnt einen cives Boias, Jullian Inscr.

rom. de Bordeaux nr. 45 (= B 1 a d 6 Epigr. de la

Gascogne nr. 140. Allmer Eevue epigr. du Midi
1891, 116ff. nr. 862. CIL XIII 615). Da die Not.-

Gall. XIV 7 die eivitas Boatium in Novempopu-
lona ansetzt, ist das Volk der B., vielleicht ein

Eest des grossen Stammes der Boier, in Aquitanien
zu suchen (bei dem Ort Boii ? s. d. Nr. 2). Eine
andere Inschrift aus Bordeaux (Jullian nr. 7.

Blad<5 nr. 139. CIL Xm 570), welche Hubner
i (Exempla script, epigr. nr. 386) der Zeit zwischen
Vespasian und Commodus zuweist, lautet I(ovi)

o(ptimo) m(aximoJ Boi. Tertius Unagi f(ilius)

ex test(amento) pon(i) iussit. Matugenm et Ma-
tutio ffilii) euraverfunt). Das Boi. kann sehr
verschieden gedeutet werden. Unwahrscheinlich
ist Allmers Auffassung, dass ,drei Boier' die De-
dicanten seien; Hubner erganzt Boifas), Holder
(Altcelt. Sprachsch. s. Boii Sp. 473) Boi(cusV-
Ich mochte an einen Beinamen des Gottes denken
Boi(atiJ; vgl. Desjardins Geogr. de la Gaule
II 374. 0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berlin
1896, 454. Zu vgl. die aquitanischen Basaboiates
und Sediboviates des Plin. n. h. IV 108, sowie
die Voeates Caesars. Holder a. 0. s. Boiates und
Boviates. [Dim.]

BoLaxix.bg xoXjzog s. Boiai Nr. 1.

Boibe (Botfly, bei Steph. Byz. auch Boifirjiov).

1) Alte Stadt in Thessalien am siidostlichen

Ufer des nach ihr benannten Sees (s. B o i b e i s Nr. 1 ),

an der Grenze von Magnesia, II. II 711. Strab.
IX 436. Als Grander gait Boibos (s. dA Steph.
Byz. Durch Demetrios Poliorketes zur Griindung
yon Demetrias (s. d.) herangezogen , bildete sie

in der Folge eine Landgemeinde (xwfiq) dieser

Stadt, Strab. IX 436. 438. Euinen bei Kanalia,
Bursian Geogr. I 63.

2) Stadt auf Kreta im Gebiet von Gortyn,
Steph. Byz. Nonn. Dion. XIH 237. Bursian
Geogr. n 568. Vgl. auch Boiai Nr. 2.

3) See in Thessalien, s. Boibe is Nr. 1.

4) See in Makedonien, s. Boibe Nr. 1.

[Oberhummer.]
Boibeis. 1) BoifStjig (auch Bmfitdg Hes. frg. 76,

3. Pind. Pyth. Ill 34. Steph. Byz.; Boifiia Eur.
Alk. 590. Steph. Byz.; Bolfa Strab. XI 530;
Boebe Liv. XXXI 41, 4. Ovid. met. VH 231),
See in der thessalischen Landschaft Pelasgiotis

am Pu« des Pelion (Strab. IX 436. 441. 443.
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Skymn. 612, dagegen Lucan. VII 176 Ossaeam
Boebeida), aut dessen steile Abhange Pind. a. a. 0.

anspielt, benannt nach der Stadt Boibe (s. d.

Nr. 1 und II. II 711f.), wogegen Archin. in Schol.

Pind. a. a. 0. (FHG IV 317) den Namen auf

eine Nymphe Boibias zuruckfuhrte. Den Herden-
reichtum dei Umgegend und das schone Wasser
des Sees (xaXXivaov) riihmt Eur. a. a. 0., doch

ist letzteres wohl ebenso nur dichterische Eede-

wendung wie das Beiwort fia&eTa bei Skymn.
a. a. 0., denn der See hat nur eine Tiefe von
—6 m. ;

dagegen sind die iuncosa litora bei

Ovid. a. a. 0. offenbar von der Wirklichkeit her-

genommen. Schon Her. VII 129 und Strab. IX
480 erkannten in ihm einen tjberrest der ehe-

maligen Wasserbedeckung der thessalischen Ebene,

doch hat Strab. IX 430. 441 schwerlich recht,

wenn er die Nessonis (s. d.) als die bedeutendere

von beiden hinstellte, denn er giebt selbst zu,

dass letztere nur zeitweise sich mit Wasser fiillt,

wie auch Horn. Her. aa. 00. Plin. n. h. IV 30
nur den ersteren See kennen. Sonst wird die B.

noch Strab. IX 438. 442. XI 503. Prop. II 2,

11. Orph. Argon. 167 genannt. Die erste ge-

nauere Beschreibung des Sees, dessen heutiger

Name Karla von einem (jetzt verschwundenen)

Dorfe, siidOstlich von Kanalia, herriihrt, hat Leake
N. Gr. IV 420—431, gegeben ; er gedenkt u. a.

des schwankenden Wasserstandes (in der Eegel

Cberschwemmiing im Friihjahr; zuweilen trocknet

der See auch fast ganz ein) sowie des grossen

Fischreichtums. Bursian. Geogr. I 62f. Geor-
giadis OeooaXia (Athen. 1880) 65ff. giebt weitere

Nachrichten (besonders fiber die Zufliisse), welche

auch Ornstein Ausland 1882, 654f. verwertet

hat. Die Zu- und Abflussverh&ltnisse hat neuer-

dings Teller Denkschr. Akad. Wien XL 186
untersucht, und (gegen Leake) festgestellt, dass

der hohe Wasserstand nicht vom Peneios herriihrt,

sondern von den kleinen Zufltissen, und das Wasser
dann zur Nessonis und zum Peneios abfliesst;

Th. Fischer Griechenland (in Kirchhoffs Lan-
derkunde) 224. Kiepert Formae XV.

[Oberhummer.]

2) Boi§rjtg, eponyme Nymphe des thessali-

schen Sees Nr. 1 ; Schol. Pind. Pyth. IH 59.

[Tiimpel.]

Boibos (Botfiog), Sohn des Glaphyros von

Glaphyrai, eponymer Griinder der thessalischen

Stadt Boibe
;
Steph. Byz. s. Botpti = Eust. II. II

711 p. 827, 31ff, [Ttimpel.]

Boihaemum (Boihaemi zu schreiben nach

Mflllenhoff an Stelle des bei Tac. Germ. 28
flberlieferten Boihemi) heisst das Land, das die

Markomannen seit dem J. 8 v. Chr. in Besitz

batten, das heutige Bohmen; bei Veil. Paterc. II 109

Boiohaemum (id regioni, quam incolebat Maro-
boduus, nomen est)

;
vgl. Strab. VII 290 iozt xai

to BovUujicv to tov Magofioi'dov fiaotXstor xt)..

Bei Ptol. II 11, 10 wohl verschrieben Baivojrai-

fuu. Zeuss DieDeutschen 115. 171.366. Miillen-

h o ffDeutsche Altertumskunde II 328. C ar.M u 1 1 e r

Ausg. des Ptol. I 1 p. 262 und die Erklarer zu

Tac. Germ. 28. Der Name bedeutet ,Heimat der

Boier' (ahd. Beehaim); vgl. Baimoi. Baino-
chaimai. Holder Altcelt. Sprachschatz s. Boii

Sp. 473. Much Deutsche Stammsitze 1. 128. S.

BoiiN. 1. [Ihm.]

Boii. 1) Boii, bei den Griechen Boloi, Boioi,

BotoL Dieser vielgeprufte und viel umhergekom-

mene keltische Volksstamm war den EOmern frflh-

zeitig bekannt. Bereits Plautus Capt. 888 erwahnt

den Namen im Wortspiel Boius est — boiam terit.

Nach der aus Liv. V 34f. bekannten Sage batten

sie ihre urspriinglichen Wohnsitze in Gallien ver-

lassen und waren mit den Lingones fiber den

Poeninus (Gr. St. Bernhard) in die Poebene ge-

10 wandert ; da sie alles Land zwischen Alpen und
Po besetzt fanden, uberschritten sie den Fluss

und besetzten nach Verdrangung der Etrusker

und Umbrer das Land bis zum Apennin, also die

heutige Eomagna, wo die alte Etruskerstadt Fel-

sina, von ihnen Bononia umgenannt, ihre Haupt-
stadt wurde (Polyb. H 17, 7 to di neoav tov

IId8ov , tot itSQi tov 'AxewTvov, xqojtoi fih> "Ava-

veg, fisza de zovTOvg Boioi xaTa>xrjoav. Strab. IV
195. V 216. Liv. XXXIII 37 primum Boiorum

20 agrum usque ad Felsinam oppidum populantes

peragraverunt. XXXVII 57. Plin. n. h. IH 115

Bononia, Felsina vocitatum, eum prineeps Etru-

riae esset. Plut. Eomul. 17. Serv. Aen. X 198;

vgl. Nissen Ital. Landeskunde I 477. Bormann
CIL XI p. 132). Sie zahlten in diesem Strich

(reg. VIII, welche determinatur Arimino Pado
Apennino) 112 Gaue (Cato bei Plin. IH 116;
zu Plinius Nachricht HI 124, die B. hatten auf

ihrer Wanderung auch Laus Pompei in Transpa-

30dana gegrilndet, vgl. Mommsen CIL V p. 196).

Ihre Nachbarn an der adriatischen Kiiste sudlich

von Ariminum waren die Senonen (ager GaUicus).

Ob sie an den frtiheren Streifzugen der Senonen

in das sfidliche Italien teil genommen haben, ist

nicht erwiesen, aber wahrscheinlich. Nach der

Vernichtung ihrer Stammesgenossen (283) eroff-

neten die B. mit den Etruskern einen Eachekrieg

gegen Bom, der mit ihrer Niederlage am vadi-

monischen See und im Jahr darauf (282) bei Po-

40 pulonia endigte (Polyb. H 20 ;
vgl. Frontin. strat.

I 2, 7). Im J. 238 erneuerten sie vereint mit
anderen keltischen Stammen, besonders den In-

subrern, den Krieg, mussten sich aber nach der

Niederlage bei Telamon den EOmern ergeben, im
J. 224 (Polyb. II 20ff. Mommsen E. G. 18 554ff.).

Die bald darauf erfolgte Anlage zweier rOmischer

Colonien (Cremona und Placentia) veranlasste aufs

neue der Abfall der Boier (218 v. Chr., Liv. XXI
25. Mommsen I 575. 588), der ohne Erfolg war

50 (vgl. Frontin. strat. I 6, 4 [aus Liv. XXIII 24].

Sil. It. IV 148ff. u. 0. Appian. Hannib. 5. 8).

Doch konnten sich die Bomer wahrend des zwei-

ten punischen Krieges nur mit Muhe in Placentia

halten. Auch nach dem Kriege blieben sie Feinde

der Earner (Liv. XXXI 2), ersturmten sogar Pla-

centia (Liv. XXXI 10); nach wechselnden Er-

folgen wurden sie endlich durch die Schlacht bei

Mutina (193) deflnitiv niedergeworfen (Liv. XXXn
29—31. XXXni 22f. 36f. XXXIV 22. 46f. XXXV

60 4. 5. 40. XXXVI 38-42: vgl. CIL 1 2 p. 48

[a. 557]. Plin. ni 116 in hoc traetu interierunt

Boii. Oros IV 20 [aus Liv.]. Mommsen a. 0.

I 665ff.). Ihre Stadt Bononia war im J. 196

rOmisch geworden (Liv. XXXHI 37 nennt sie

noch Felsina), 189 wurde sie latinische Colonie

(Liv. XXXVH 57. Vellei. I 15); 191 mussten

sie ihre halbe Feldmark an die Bomer abtreten

(Liv. XXXVI 39) und auch auf dem Gebiet, was
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ihnen blieb, verschwanden sie bald und verschmol-
zen mit ihren Besiegern (Nissen a. 0. I 482).
Ihr Name haftete aber auch spater noch an diesen
Gegenden_ (vgl. Festus ep. p. 36 Boious ager di-

eitur, qui fait Boiorum Oallorum. is autem est

in Gallia eitra Alpes, quae togata dieitur; in qui-
bus sunt Mediolanenses. Ptol. Ill 1, 20). Uber
die Kampfe der Gallier in Italien vgl. ausser ver-

schiedenen Darstellungen der rOmischen Geschichte
Leop. Contzen Wanderungen der Kelten (1861)
97ff. Strabon V 213. 216 berichtet nun, die Boier
seien von den Eomern aus Italien fiber die Alpen
verdrangt worden, hatten sich an der Donau mit
den Tauriskern festgesetzt und mit den Dakern
Krieg geflihrt. Das ist schwerlich ricMig. Nach
Liv. V 84 zog ein gallischer Haufe (iber den Ehein
nach dem herkynischen Bergwald. Wahrschein-
licher ist, dass in diesen Gegenden von alters

her Kelten sassen, die spater von den Deutschen
verdrangt wurden (Zeuss Die Deutschen 245.
Mullenhoff D. Alt. II 267f.). Dass Boier in
Germanien sassen , dafiir haben wir drei deutliche
Zeugnisse. Nach Poseidonios bei Strab. VII 293
sassen die B. zur Zeit des Cimberneinfalles am
herkynischen Wald (Botovs xov 'Egxvvtov dgv/iov
olxeiv jcgoxsgov), die Cimbern wurden von ihnen
abgewehrt und wandten sich nach der Donau und
gegen die Taurisker. Caesar b. g. I 5 wusste
noch, dass die B. trans Rhenum ineoluerant et

in agrum Noricum transierant Noreiamque op-
pugnarant. Und Tac. Germ. 28 berichtet igitur
inter Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum
amnes Hehetii, ulteriora Boii, (tallica, utraque
gens, tenuere. manet adhue Boihaemi nomen sig-

natque loei veterem memoriam quamvis muta-
tis eultoribus. Alle drei stimmen darin iiberein,

dass sie von der Ansassigkeit der B. in Deutsch-
land als von etwas Vergangenem sprechen (Much
Deutsche Stammsitze Iff.). Der Name Boihae-
mum (d. i. Heim der Boier, s. d.) zeigt, dass
ihre Sitze in Bohmen waren, die sich wahrschein-
lich siidwarts bis an die Donau erstreckten (vgl.

Boiodurum und s. Much a. 0. 2). Wenn Tac.
Germ. 42 weiter berichtet, die Markomannen hatten
sie von hier vertrieben, so ist das nicht richtig

(Mullenhoff a. 0.). Denn die Markomannen
zogen erst zu Anfang unserer Zeitrechnung nach
Bohmen. Die B. dagegen verliessen ihre Sitze

in Bfihmen etwa urns J. 60 v. Chr. und wandten
sich nach Noricum und Pannonien (Caes. b. g.

I 5; vgl. Strab. IV 206, wo die Eater und Vinde-
liker als Nachbarn der Helvetier und Boier be-
zeichnet werden). In Noricum schlossen sich

32000 B. den Helvetiern an und zogen mit diesen
nach Gallien (Caes. b. g. 1 5. 25. 29). Der iibrige

Teil an der Donau wnrde durch den DakerkOnig
Boerebistas, einen Zeitgenossen des Augustus, ver-

nichtet (Strabon VII 304 Boiovg de xal agdr/v

tjtpavios xovg vjid Kgixaoigai xal Tavgiaxovg. VII
313. 315. V 212. Zeuss a. 0. 244ff.). Dare da-
maligen Wohnsitze werden als .Boierwiiste' be-
zeichnet, Strabon VII 292 'Elovr\xxioi xal Oviv-
dshxol . . . xal fj Boieor igyfiia, fie%Qi Ilarvwviwv
stavzss. Plin, n. h. IV 146 Noricis iunguntur
laous Peiso (lies Pelso, der Plattensee, Mommsen
CIL III p. 523), deserta Boiorum. Dimensuratio
provinciar. 18 ed. Biese desertis in quibus habi-
tabant Boi et Oarni, ein Name, der sich nicht auf

die Ausrottung des Volkes bezieht, sondern von
der Beschaffenheit des Landes hergenommen ist

(Mullenhoff a. 0. H 267. Much a. 0. 3). Dass
Boierreste in dieser Gegend (um Stein am Anger
und am Plattensee) noch spaterhin vorhanden
waren, bezeugen ausser Ptol. II 14, 2, der im
Norden von Pannonia superior "ASaXm, im Suden
Aaxofiixoi ansetzt (ev dc xolg /j,sxa!;v Boioi [Botol

die Hss.] ukv ngog dvo/nag xal for' avxovg Kolai-
xiavoi) , einige Inschriften der rOmischen Kaiser-

zeit: CIL IX 5363 (vgl. 5364) = Dessau 2737
praeffectqj ripae Danuvi et civitatium duarfum)
Boiorfum) et Azalior(um). VI 3308 (= Dessau
2210) D(is) Mfanibm) Ulpi 2%»* eq. sing. Aug.
n. turfma) Emeriti natfione) Boius .

.

. allect. ex
ala I Thr(aeum) ex Pann(onia) sup(eriore)

; vgl.

die Inschrift von Ebersdorf CIL III 4594 (= 11311)
Ariomanus Eiati ffilius) Boi, die Militardiplome
von Weissenburg CIL III p. 867 nr. XXIV (vom
J. 107) Mogetissae Comatulli

f. Bow (= Dessau
2002, seine Frau eine Sequanerin) und von Car-
nuntum CIL III p. 869 nr. XXVI (= Suppl. p.

1975 nr. XXVI vom J. 114) Nertomaro Irducissae

f. Bow; ferner CIEh 1600 exploratores Triboei

et Boi; vgl. Westd. Ztschr. 1887, 51. Die hier

genannten Boier gehoren eher den gallischen als

den pannonischen Boiern an, s. weiter unten.

Zu trennen von diesen Boiem sind die Boisei
an der unteren Donau (C. Mfiller Ausg. des Ptol.

I 1 p. 291. Holder Altcelt. Sprachsch. s. Boisei)

und die spateren Baioarii (Holder a. 0. s. Boii
Sp. 471f.). Zu Mela m 45, wo Botorum, nicht

Boiorum iiberliefert ist, vgl. Eiese Eh. Mus.
XLIV 346. Much Stammsitze 19. Uber die

Boier in Deutschland Contzen Wanderungen der

Kelten 97ff. Mommsen E.G. 18 668. lis 166f.

171. CIL III p. 525. 588. Jung Die romani-
schen Landschaften 353f. S chiller Gesch. d. rOm.
Kais. I 322.

Den Boiern, welche sich in Noricum den Hel-

vetiern angeschlossen hatten und mit diesen nach
Gallien gewandert waren (Caes. b. g. I 5), er-

laubte Caesar auf Bitten der Aeduer, sich im Ge-
biet der Aeduer anzusiedeln (b. g. 1 28 ;

vgl. 1 25. 29.

Mommsen E.G. IIP 244. 248f. 282). Sie waren
32000 KOpfe stark. Dire Stadt Gorgobina (nicht

Gergovia) wird b. g. VII 9 genannt (vgl. VII
10. 17). Bei dem allgemeinen Gallieraufstand

mussten sie 2000 Bewaffnete stellen (VTI 75).

Ihre Wohnsitze sind nicht genauer bekannt; Des-
j ardin s (Ge"ogr. de la Gaule II 478) vermutet sie

zwischen Loire und Allier, Holder (a. 0. s. Boii
Sp. 465) im heutigen Nivernois, in Bouhy. Boi in

Gallia Lugudunensis zahlt Plin. n. h. IV 107 aufmit
Aeduern, Senonen u. s. w. Auf diese gallischen

Boier scheinen sich die oben angefiihrten Inschrif-

ten zu beziehen, und e plebe dieser Boier stammte
Mariccus, welcher im J. 69 eine kurze Eolle spielte

(Tac. hist II 61). Weitere Eeste des Volkes sassen

in der Umgegend von Bordeaux (s. Nr. 2 und
Boiates), wobei aber die Frage ist, ob die Boier,

die man hier, am Po , in Bohmen findet, wirklich

auseinandeigesprengte Zweige eines und desselben

Stammes sind und ob nicht bios eine Narnens-
gleichheit obwaltet (Mommsen E.G. 18 668).

Uber die Deutung des Nam ens gehen die An-
sichten gleichfalls auseinander. Nach Gliick
stent Boii fiir Bogii, nach Ernault bedeutet
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der Name terribles (s. Holder a. 0. Sp. 463),

nach Much (Ztschr. f. D. Alt. 1895, 34f.) die

jungen Binder' (= bovii; vgl. Corp. gloss. Lat.'

II 31, 1 Bosbue (lozsyegoi. cogot. yakloi d. i. nach
Scaliger bos §ovg Boi ixegoicog oi TaXXoi). Der
Eigenname Boius ist auf Inschriften mehrfach

bezeugt, auch Boious; derselbe Stamm in Boio-

calus, Boiorix (= Kflnig der Boier, Liv. XXXIV
46; der Name des CimbernkOnigs nach Miillen-

hoff Gallische Umformung vom deutschen Baja-

riks, Holder a. 0. s. v.), Boionius, Boiodurum
(s. d.).

2) Boii {ad Boios ?) , Station an der aus

Spanien uber Aquae Tarbellicae nach Bordeaux

fuhrenden Strasse, 16 Mill, siidlich von Burdigala

(Itin. Ant. 456 Boios, Var. Bosos; also wohl ad
Boios); vgl. Paulin. ep. Auson. v. 289ff. (p. 808
ed. Peip.) anne tibi, o domine inlustris, si sori-

bere sit mens, qua regione habites, plaeeat reti-

cere nitentem Burdigalam et pieeos malis de-

seribere Boios? Nach WalckenaerBouges, nach

Eeichard u. a. TSte de-Buch, die alte Haupt-

stadt des Pays de Buch. Holder Altcelt. Sprach-

schatz s. Boii Sp. 471. Desjardins Geogr. de

la Gaule II 373f. 421. 0. Hirschfeld S.-Ber.

Akad. Berlin 1896, 454; vgl.Boiates. [Ihm.]

Boinasa (Bolvaoa), Stadt im Pontus Gala-

ticus siidostlich von Amisus und nOrdlich von

Amasia, bei Ptol. V 6, 9. [Buge.]

Boinoa (Boivwa), Stadt in Elis, s. Oinoe.
[Oberhummer.]

Boio (Boub); angebliche alte delphische Prie-

sterin und Dichterin (von Clem. Alex, strom. I

399 P. neben Hippo und Manto genannt), Ge-

mahlin des mythischen Kflnigs der Athener Ak-

taios, Mutter des angeblichen Epikers Palaipha-

tos (Suid. s. IJalatqiaxog). Unter ihrem Namen
ging 1) ein Hymnus auf Apollon (Paus. X 5, 7f.),

in dem u. a. in bewusstem Gegensatz zu Phe-

monoe, der .Tochter Apollons', der Hyperboreer

Olen als Erfinder des Hexameters gefeiert war,

2) ein Metamorphosengedicht 'OgvAoyovia, das

bereits Philochoros' (FHG I 417 frg. 207 [xsgl

/iavxixijgt]) gekannt zu haben scheint. Beide

Werke sind offenhar in der alteren Alexandriner-

zeit von einem Unbekannten behufs grOsserer Be-

glaubigung auf den Namen der delphischen Prie-

sterin gefalscht worden. Spater wurde aus der

Dichterin B. ein Mann Boios, Suid. s. Tegnavdoog,

wo die Worte &V.01 dk 'O/irjoov (axoyovov) Boiov

liyovxeg aixbv xov 0coxeojg deutlich auf die Boito

emzwgia yvvrj bei Pausanias weisen; Alex, von

Myndos bei Ath. IX 393 e (BoTog 6' h> Ogvi&oyoviq

rj Boioi &g qtrjot 0u6/o'gog, dies Citat kann Zu-

satz des Athenaios sein), Plin. n. h. X 7 (und Ind.,

die Hss. beidemal falsch Boeihus, bereits von

Pincianus verbessert), endlich zehnmal in den
Quellenangaben zu Antoninus Liberalis. Wir
verdanken die Kenntnis dieser merkwiirdigen

Palschungen dem Alexander Polyhistor (Quelle des

Pausanias, Maass De Sibyll. indie. 21) und Ale-

xander von Myndos (Quelle fiir Athenaios und
Aelian. de nat. an. XV 29, Wellmann Herm.

XXVI 520), Plinius scheint seine Notizen aus Phi-

lemon (jiegl navxodaji&v XQr)oxt]ow)v Ath. IV 1 14 d)

geschOpft zu haben (Brunn De auct. ind. Plin.

16); woher der gelehrte Verfasser der Autoren-

angaben zu Antoninus Liberalis seine Kunde hat,

ist noch eine offene Frage (nach Oder De Anton.

Lib., Bonn. Diss. 1886, 46 aus Pamphilos [?]).

Wellmanns Versuch, Alexander von Myndos als

Quelle des Antoninus zu erweisen, ist misslungen:

die von Athenaios und Aelian (hier ohne Namens-
nennung) aus Alexander erzahlte Sage von der

PygmaienkOnigin Gerana stimmt weder im Namen
noch in Einzelheiten mit der aus verwandter

Quelle geflossenen Parallelerzahlung bei Anton.

Lib. 16 (trotz der Eandbeischrift taxogeiBoTog'Ogvi-

fioyoviag /?'), so dass auch fur die sonstigen Quellen-

angaben (zu 3. 5. 7. 11. 15. 18. 19. 20. 21, ferner

6 [0. Schneider Nicandr. 43] und 14 [Oder
51 , 5]) eine" gewisse Vorsicht geboten scheint.

Andere Citate fehlen (doch mag Paus. X 29, 8

und AeL de nat. an. X 32 co Ant. Lib. 7 auf die

Ornithogonie gehen); vergeblich haben sich v. Wi-
lamowitz (Herm. XVIII 431) und Wellmann
(Herm. XXVI 515) bemiiht, ein paar abgelegene

Verwandlungssagen auf B. zuruckzufiihren. DasGe-
dicht war in Hexametern verfasst, worauf manche
Spuren bei Antoninus Liberalis fuhren; mehr oder

minder unsichereBestitutionsversuche von 0. Boss-
bach Jahrb. f. Mass. Philol. 1891, 95. Martini
Mythogr. Graec. Hip. LII—LV. Von alexan-

drinischen Dichtern, wie es scheint, kaum berflck-

sichtigt (unsichere Vermutungen bei Susemihl
Alex. Litt. I 379, 14), fand B. spater einen Nach-

ahmer in Aeroilius Macer, dem Freunde Ovids (Or-

nithogonia in zwei Biichern, ebensoviele Boio's sind

bekannt), Ovid selber hat das Gedicht einigemal

in den Metamorphosen beniitzt (Stellen beiKnaack
Anal. Alex.-Eom. 9, hier auch fiber Aemilius Macer)

;

endlich scheint der sog. Manilius Astron. II 43 dar-

auf anzuspielen. Es enthielt, wohl nach dem Vor-

bilde eines ahnlichen Gedichtes, das auf den Na-

men der Phemonoe gefalscht war (Plin. n. h. X
7 und 21), die entlegensten Localsagen iiber Ver-

wandlungen von Menschen in VOgel, eingehende

Angaben (iber die Lebensweise und die Vorbe-

deutungen derselben. Diese Angaben, die sich

mehrfach in auffallender Weise mit Pseudo-Ari-

stoteles (B. IX der Tiergeschichte) beriihren, sind

fiir die Kenntis der Mantik nicht unwichtig und
entsprechen ganz dem Bilde , das in kurzen Um-
rissen bereits Aischyl. Prom. 490f. gezeichnet hat

(vgl. Ps.-Arist. hist. an. IX 1, 608 b 29; ethic. Eu-

dem. VII 2, 1236 b 10).

Knaack De Boei Ornithogonia, Anal. Alex.-

Eom. 1—12, z. T. berichtigt von Oder De Anton.

Lib. 48, dazu Knaack Wochenschr. f. klass. Phil.

1890, 87—41. Susemihl Alex. Litt. I 379. Mar-
tini a. a. 0. XLVIII-LII (unrichtig). [Knaack.]

Boiocales, Furst der Ampsivarier, beruft sich

auf seine Verdienste um Eom, da er seit der Nieder-

lage des Varus unter Tiberius und Germanicus

gedient und sein Volk bisher in der Treue gegen

Rom erhalten habe, und fordert fur die Ampsi-

varier Wohnsitze, Tac. ann. XIH 55. Er wird

1 abgewiesen und kommt mit seinen Landslenten

bald darauf um , Tac. a. 0. 56. [Henze.]

Boiodurum (Bowdovgov Ptol. II 12, 4), Stadt

in Vindelicien xaga xov Aavovjiiov aoxa/iov (Ptol.

a. 0.), an der Strasse Ovilavis-Eeginum gelegen,

Itin. Ant. 249 (Vulg. Bolodoro). Tab. Peut. eastel-

lum Boiodurum. Heute Innstadt bei Passau, CIL
III p. 690. 734. Erwahnt auch in der Not. dign.

occ. XXXIV 44 (tribunus cohortis Boiodoro), bei
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Eugipp. vita S. Sever. 22. 36 (Boitro, Boiotro
und ahnlich) und auf den Inschriften CIL III
5121 (servus contraseriptor stationis Boioduren-
sis). 5755 (Boiioduru). Nach Holder Altcelt.
Sprachschatz s. v. u. a. soil der Name erhalten
sein in ,Beiderbach' ; er bedeutet Boii (Manns-
name Boius inschriftlich belegt, Holder s. Boii
Sp. 472) arx. Gliick Kelt. Namen 133. Vgl.
Hiibner Rhein. Jahrb. LXXX 38. Gegeniiber
lagen die raetischen Batava castra (s. d.). [Ihm.] 1

Boiohaemnm s. Boihaemum.
Boioi (BotoC). 1) Ort oder Gau am See Lych-

nitis in Illyrien, von Philipp III. 217 v. Chr. be-
setzt, Pol. V 108, 8. Zum Namen vgl. Bo ion
Nr. 1. 2. [Oberhummer.]

(
2) Boioi, Stadt Illyriens bei Polyb. V 108, 8

<Pikumog . . . xaxelAfisxo . . . rcov meoi rfjv Av%-
Vi&iav kifivtjv 'Eyx^Mvag, Kegaxa, Zatimva, Boiovg.
Holder Altcelt. Sprachsch. s. Boii Sp. 473.
Ausserdem s. Boii. [Ihm.] 5

Boion. 1) Boi6v (seltener BoTov, Arkad. 121;
Ethn. Boiatog, Boiatyg, Bothr/g Steph. Byz. ; Boi-
atoe Wescher-Foucart Inscr. Delph. 409), eine
der vier Stadte der Landschaft Doris, welche der
Sage nach von Doros (s. d.) gegrundet wurden,
Strab. IX 427. X 476. Skyl. 62. Skymn. 593.
DM. IV 67, 1. Kon. 27. Ptol. Ill 14, 14 (15, 5).

Plin. n. h. IV 28. Schol. Pind. Pyth. I 121. Tzetz.
zu Lykophr. 741. Geschichtlich wird sie nur ge-
legentlich des Angriffes der Phoker gegen Doris 8
im J. 458 v. Chr. erwahnt, Thuk. I 107, 2. Diod.
XI 79, 4. S. auch CIG 1760. Ruinen bei Man-
dates. Leake N. Gr. n 91-94. K. O. Mfiller
Dorier 12 37. Bursian Geogr. I 155.

2) Boiov, Sammelname fur einen grossen Teil
der centralen Gebirgserbebung von Nordgriechen-
land, nach Strab. VII 329 frg. 6 von Orestis bis
Aitolien, also den Pindos mitumfassend, wogegen
derselbe 327 das IIoZov oqos, womit offenbar das-
selbe Gebirge gemeint ist, neben dem Pindos und 4
offenbar nordlich von diesem nennt. Die einzelnen
Teile desGebirges ffihrten sehr verschiedene Namen.
Von den Hohen desselben sollte man zugleich das
aegaeische und das ionische Meer mit dem ambra-
kischen Golf erblicken, was Strab. a. a. O. selbst
bezweifelt. Die Benennung scheint hauptsachlich
auf die Gebirgsziige Grammos und Smolika an
der Grenze von Bpeiros und Makedonien zu passen,

• wo die neue Vogelsche Karte (Stielers Handatlas
51) sogar den Namen Volon giebt, der aber nur 5
aus einem gelehrten Zusatz der Osterreichiscnen
Karte (BL M. 14) entsprungen zu sein scheint.

[Oberhummer.]
3) Boion (Boimv, Var. Baubv), eine nicht wei-

ter bestimmbare Ortschaft der tanrischen Halb-
insel, landeinwarts von Pantikapaion und Theo-
dosia, Ptol. Ill 6, 5. [Tomaschek.]

Boione (Ethnikon Boiwvitixov auf Kupfer-
nifinzen Imhoof Abh. Akad. Munchen 1890, 631 zu
Monn. gr. 271f.), Ort in der asiatischen Aiolis. Nur 6(

aus Mfinzen, zuerst durch H. P. Borrell bekannt.
Meiste Fundorte im Hermosthal. Typen und Arbeit
wie bei den Miinzen von Larissa Phrikonis. Da-
her wohl in deren Nachbarschaft zu suehen.
Leake (Num. Hell. As. Gr. 145) setzt B. in Ly-
dien an. Vgl. noch Head HN 478.

[Burchner.]
Boionins. 1) T. Aurelius Fulvius Boionius

Arrius Antoninus, der spatere Kaiser Antoninus
Pius, s. Aurelius No. 138.

2) Boionia Procilla ist die avia materna des
Kaisers T. Aurelius Antoninus Pius (Hist. Aug.
Pius 1, 4), also Mutter der Arria Fadilla (s. o.

Bd. H S. 1259 Nr. 44), deren Sohn der Kaiser ist.

Der Gatte der Boionia Procilla (der aims mater-
nus), Arrius Antoninus (Bd. II S. 1254 Nr. 9), ist

wohl vor ihr gestorben ; denn die Bezeichnung der
.0 Thatigkeit des Narcissus (CIL VI 9355) in dispen-

sations Boioniae Proeillae et Aureli Fulvi lasst
wohl auf gemeinsame Wirtschaft von Schwieger-
mutter und Schwiegersohn schliessen. Vgl. iibri-

gens Lacour-Gayet Antonin le Pieui 453.

[Henze.]
Boiorix (das ist Boio-rix = KOnig der Boier,

vgl. Holder Altcelt. Sprachsch. s. v.); 1) Regulw
Boiorum bestand im J. 560 = 194 mit dem Consul
Ti. Sempronius Gracchus, der in das Gebiet der

:0 aufstandischen Boier eingeruckt war, einen hart-
nackigen, aber unentschiedenen Kampf, Liv.XXXIV
46, 4—48, 1. Dass dieser Bericht wenig Glauben
yerdient, deutet Livius am Schlusse selber an,
indem er ganz abweichende Angaben anderer er-

wahnt, vgl. Weissenborn z. d. St.

2) Ferox iuvenis, stiess den von den Cimbern
gefangenen M. Aurelius Scaurus nieder, Liv. per.
LXVII; vgl. Aurelius Nr. 215. Wohl derselbe ist

der Boiorix rex, der spater C. Marius aufforderte,

0 den Cimbern den Schlachttag zu bestimmen, Plut.
Mar. 25, und in der Schlacht auf den raudischen
Feldern den Tod fand, Flor. I 37. Oros. V 16.
20. tlber den Namen dieses B. bemerkt Hol-
der Altcelt. Sprachsch. s. Boiorix nr. 3, dass nach
d'Arbois de Jubainville dieser den Namen
B. mit Anspielung auf die Boii erhalten habe, mit
denen er gekampft habe, nach Mullenhoff und
Tomaschek sei bei diesem Boiorix eine gallische
Umformung des germanischen Bqjariks. Die erste

OAnnahme ist gewiss verkehrt. [Klebs.]

Boiorum deserta s. Boii Nr. 1 oben S. 631f.
Boios (Botog). 1) Ein Herakleide, griindete

nach der Weisung der Artemis-Soteira unter Fun-
rung eines Hasen an einer Stelle, wo dieser sich
unter einem (noch spater als Baum verehrten)
Myrtengebfische lagerte , mit Leuten aus den ainei-
adischen Ortschaften Aphrodisias und Etis und
dem danaidischen Side eine gemeinsame lako-
nische Stadt Boioi am boiatischen Golf, Paus. IH

3 22, 11 ;
vgl. den Boiov xioyog CIG 3064; Wide

Lakon. Kulte 121f. vermutet mit Recht Syn-
kretismus einer alteren aineiadischen Aphrodite
(mit Hasen- und Myrtensymbol) mit der boiatischen
StadtgOttin Artemis. rTttmoell

2) S. Boio.
Boia>Tdgx<", das hervorragendste Amt des

boiotischen Bundes. Es bestand aus einem Col-
legium jahriger Beamten. Die litterarischen Er-
wiihnungen derselben sind bei Gilbert St.-A. n

) 54, 2 zusammengestellt. Die Anzahl der /?. wird
bei Thuc. IV 91 fiir das Jahr 424 auf 11 ange-
geben, eine Zahl, die von v. Wilamowitz Herm.
VIII 440 bezweifelt wird, der fur ivdexa mit
Lollings Billigung (Athen. Mitt, HI 89)
lesen will. Sieben /J. begegnen uns namlich in
den Inschriften IGS 2407 und 2408, die, wie
Kohler Herm. XXIV 636 bewiesen hat, urn das
Jahr 366 fallen. Es ist das die Zeit, in der aus
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den boiotischen Stadten durch Epaminondas eine

strammere Einheit gebildet worden war. Auch
fur die Schlacht bei Leuktra ist dieselbe Zahl durch

Diod. XV 53 bezeugt. Wie lange sie geblieben

ist, steht nicht fest. Sicher ist aus Liv. XLn
43 nicht mit Boeckh CIG I p. 729 zu schliessen,

dass im J. 171 zwolf oder elf /?. fungiert haben.

Plut. Pelop. 13 werden nur drei, c. 14 nur zwei

p. erwahnt. Docb ist weder sicher, dassdamals

(Plut. Sulla 17. 19) als Grenze betrachtet worden

zu sein, die dann weiter fiber den Helikon zum
korinthischen Golf verlief.

Das so umschlossene Gebiet, das (ohne Oropos)

eine Flache von 2580 qkm. einnimmt (Beloch
BevOlk. der gr.-rSm. Welt 161f.), gliedert sich

naturgemass in zwei Hauptteile, namlich das ab-

fiusslose Becken der Kopa'is, welchem wir auch

die Thalebene von Chaironeia (Philippson 5)

nicht mehr existierten , noch wenn dies der Fall 10 zurechnen, und das Becken von fheben, dem sich

war, dass das mehr als ein vorubergehender Zustand

gewesen ist. Nicht zu identificieren sind mit

den ft., wie Boeckh gethan hat, die a<ps&Qia-

rsvovrss (s. d.). Ebenso ist von den ft. verschie-

den der eponyme Beamte des Bundes , welcher

&qxoov BoioixoTg oder Iv Boicototg heisst und viel-

fach inschriftlich bezeugt ist. Zu den Functionen

der ft. zahlte der militarische Oberbefehl, aber

auch die politische Leitung, Friedensschliisse,

Ostlich die Niederung von Tanagra und Oropos

anschliesst. Ersteres, bewassert vom Kephisos,

dem merkwurdigen Melas und zahlreichen kleineren

Biichen (Bursian 196L Philippson 37ff.), war

bis vor kurzem zum grossen Teil erftillt von dem
See Kopa'is (s. d.), der die genannten Gewasser

in sich aufnahm und in Ermanglung eines ober-

irdischen Abflusses sich durch unterirdische Ab-
zugscanale ((iaQa&Qa, neugriechisch xaTajjo&QOii)

Bflndnisvertrage u. dgl. Eine Inschrift aus dem 20 in das den See im Norden und Osten begrenzende

2. Jhdt. v. Chr. IGS 3088 erwahnt neben einem

ft. einen Hipparchen , also neben dem Befehls-

haber der Fusstruppen den der Reiterei, wobei

anzunehmen ist, dass das Commando einem der

fl. iibertragen wurde oder zwischen mehreren wech-

selte. Auch Straffunctionen hatten die /?. ,
vgl.

IGS 3073, 7. 175. [Szanto.]

Boiotia. 1) Boionia hiess seit der Einwan-

derung derBoioter aus Thessalien (s. u. u. Busolt

Kalkgebirge entleerte (Bursianl96. Philippson
33. 45ff. 7f. Taf. I). Infolge der zeitweiligen Ver-

stopfung solcher Canale und der nach Jahren

und Jahreszeiten wechselnden Wasserzufuhr war
jedoch der Spiegel des Sees fortwahrenden Schwan-

kungen unterworfen , und die auch in den trocken-

sten Sommern zuriickbleibenden Siimpfe (Neu-
mann-Partsch 244f.) erzeugten eine dumpfe

und schwere Luft, welche nicht bios bis in die

Gr. Gesch. P 242f. 249ff.) die nachst Attika be- 30 neueste Zeit eine Quelle heftiger Wechselfieber

deutendste Landschaft Mittelgriechenlands, deren

Name uns zuerst-in den Eoien (Hes. frg. 77 Gottl.)

entgegentritt , wahrend die Ilias nur den (offen-

bar alteren) des Volkes kennt ; auf dessen friihere

Wohnsitze im Norden deuten vielleicht auch Namen
wie Boioi, BoTov, Boiov (s. d.), wogegen E. Meyer
G. d. Alt. n 189ff. die Boioter fiir die ursprung-

lichen Bewohner des Landes halt. Schon im
Schiffskatalog (Q. II 494ff.) erscheint ihr Gebiet

;

war (Philippson 35. 87), sondern bei den Alten

auch als Ursache des sprichwOrtlichen Stumpf-

sinnes der Boioter, ihres Mangels an feinem Ge-

schmack und ihrer Neigung zu Schwelgerei be-

trachtet wurde (Bursian 201 und in der 2. Aufl.

dieses Bandes 2406; doch s. jetzt die hubsche Studie

von W. Rhys Roberts The Ancient Boeotians,

Cambr. 1895 , welche tief in den Charakter des

boiotischen Volkstums eindringt und vielfach den

jedoch mit Ausschluss von Orchomenos nebst Asple- 40 iiberlieferten Vorurteilen entgegentritt). Um diese

don, im wesentlichen bereits in der Ausdehnung,

welche B. in spaterer Zeit zukam und das ganze

Land zwischen Attika und Phokis von Meer zu

Meer umfasste. Als Naturgrenze gegen Megaris

und Attika gait der Riicken des Kithairon, der

jedoch nach Osten in ein breites Hochland ohne

deutlichen Hauptkamm iibergeht und sich mit

diesem zur Niederung des unteren Asopos (s. d. Nr. 2)

senkt ; hier war daher die Grenze auch stets um-

Ausdiinstungen zu vermindern und hauptsachlich

um durch Trockenlegung der Seeflache, welche

bei einer mittleren Meereshfihe von 97 m. und

einem durchschnittlichen Wasserstand von nur

3 m. eine Flache von 230—250 qkm. bedeckte

(Philippson 7), wertvolles Kulturland zu ge-

winnen, wurde in neuerer Zeit wiederholt die

Trockenlegung des Sees in Erwagung gezogen

und. endlich seit 1883 durch eine franzOsische

stritten , wie die Geschichte von Oropos (s. d.) 50 (seit 1889 englische) Gesellschaft zur Ausfuhrung

zeigt, das bald zu B., bald zu Attika gehorte,

Im Norden bildete der von der Oite ausgehende

Gebirgszug, welcher die Niederung des Kephisos

und der Kopais vom euboischen Meere scheidet,

ein durres, unfruchtbares Gebiet (Bursian Geogr.

I 186. 212. Neumann-Partsch Phvs. Geogr.

164f. Philippson Ztschr. Ges. ErdL 1894, 8f.

75), zugleich die Grenze gegen die opuntischen

Lokrer, wahrend im Westen gegen Phokis hin

gebracht (Supan in Petermanns Mitteil. 1889,

71ff, Philippson 80ff.). Bei dieser Gelegen-

heit wurde auch durch Auffindung alter Deich-

und Canalbauten der Nachweis geliefert, dass

der Seeboden thatsachlich schon in uralter Zeit

und zwar durch die Minyer trocken gelegt war

(Kambanis Bull. hell. 1892, 121ff. Curtius
S.-Ber. Akad. Berl. 1892, 1181ff. Philippson
54ff.). Naheres hieruber wie fiber die spatere

das Kephisosthal , die naturliche Verbindungs- 60 Geschichte des Sees s. unter Kopais
strasse beider Landschaften, durch das Vorspringen

des Hyphanteion mit dem Hedyleion einerseits,

des Philoboiotos, eines Auslaufers des Parnassos.

anderseits sich zu dem wichtigen Passe von Para-

potamioi, dem Eingangsthor fiir B. von dieser

Seite, verengert (Bursian 157. 164. Neumann-
Partsch 165. Philippson 24). Sfidlich davon

scheint zunachst der Bach Molos oder Morios

Zwei kleinere Seebecken, Hylika und Trephia

(Bursian 199ff. 213f.), jetzt Seen von Likeri

und Paralimni genannt, waren bis 45 bezw. 35 m.

MeereshOhe in das Kalkgebirge Ostlich der Kopa'is

eingesenkt , von welcher aus sie durch einen unter-

irdischen Wasserstrom genahrt wurden
;
jetzt wird

ihr Spiegel durch die kunstliche Ableitung des

Sees auf 80 bezw. 55 m. erhoht (Philippson
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lOf. 15f. 30. 53. 83f.). Das erwahnte, den Raum
zwischen Kopa'is und Euripos ausfiillende Ode Kalk-
gebirge, die Fortsetzung des oben erwahnten nfird-
lichen Gebirgszuges von Mittelgriechenland, nach
seinen Haupteilen als Ptoon, Messapion, Hypaton
(Bursian 212ff.) bezeichnet, tritt mit zwei Vor-
sprungen, dem Phoinikion und Phikion an den
Siidrand der Kopa'isniederung heran, welche weiter-
hin durch einen schmalen und niedrigen, den
Seespiegel stellenweise nur um 20 m. iiberhohenden
Bergriegel, auf dem die Stadt Onchestos lag,
von dem thebanischen Becken getrennt wird (Bur-
sian 231f. Philippson 12f. 17f. 34). Daher
fiibrte hier, wie auch jetzt noch, der Hauptver-
kehrsweg B.s sQdlich der Kopa'is uber Koroneia
und Haliartos nach Theben, das selbst im Mittel-
punkt des stidlichen Beckens von B. gelegen war.
Letzteres, das wir im Gegensatz zur Kopaisniede-
rung als das Becken von Theben bezeichneten,
wird umschlossen von dem oben beschriebenen ',

Kalkgebirge im Osten der Kopa'is, dem hiemit
durch den Eiegel von Onchestos verbundenen
Helikon, dem Nordabhang des Kithairon und end-
lich im Osten durch einen jetzt Soros genannten,
bis 614 m. ansteigenden Kalkhiigelzug, auf welchen
von einigen, jedoch ungenau, der Name Teumessos
bezogen wurde (Bursian 224), wahrscheinlich
der Best einer zwischen Hypaton und Parnes
abgesunkenen Masse des Kreidegebirges (vgl. Bit t-

ner Denkschr. Akad. Wifin. math-nat. Kl. XL i

51). Von hier aus zieht quer durch das theba-
nische Becken westlich zum Helikon eine deutlich
ausgepragte, aus jungtertiaren Ablagerungen ge-
bildete, 200 m. hohe Bodenschwelle (Bittner 50.
Philippson 12), welche die tiefere nOrdliche
Stufe des thebanischen Beckens, die tenerische
und aonische Ebene der Alten, die sich in
ihrer vollkommenen Horizontalitat (90—100 m.)
ebenfalls als altes Seebecken darstellt (Philipp-
son 13. 32f.), im Siiden begrenzt. Die siidliche, 4
hohere Stufe (ca. 300 m.), zu welcher Theben
(Kadmeia 205 m.) den Zugang beherrscht, ist
ein flachwelliges Gebiet neogener Schichten mit
breiten Thalauen, fruchtbar, aber heutzutage nur
sehr dflnn bevolkert und zum grossten Teil als
Schafweide beniitzt (Philippson 12. 79f.). Nach
Westen senkt sich diese Terrasse zu dem heissen,
sumpfigen Thale von Thisbe (150 m.), dessen Ge-
wasser vergeblich die schon gegliederte, aber ein-
same Kiiste des korinthischen Golfes zu erreichen 5(
suchen (Neumann-Partsch 169. 248). Haupt-
wasserader des sfldlichen B. ist der Asopos (s. d.
Nr. 2), welcher in seinem oberen Gebiete, der Para-
sopia, die Grenze zwischen Theben und Plataiai
bildet und sich nach Osten durch eine enge Schlucht
zwischen den Soroshugeln und den Vorhohen des
Parnes zur Niederung von Tanagra und Oropos
durcharbeitet. An letztere schliesst sich endlich
noch der Kustenstrich am Euripos mit den Hafen-
platzen Anthedon und Aulis, wichtig als Ver-
mittlerin des Verkehrs mit der reichen Insel Eu-
boia, mit welcher B. seit 410 v. Chr. durch eine
Briicke verbunden war (Bursian I 215f. II 414).

Das Klima von B. tragt infolge der Abge-
schlossenheit der inneren Landesteile gegen das
Meer einen wesentlich starker continentalen Cha-
rakter als dasjenige des benachbarten Attika.
Uber bOse Winter und druckende Sommer in Askra

klagt Hes. op. 640, und Ps.-Dikaiarch. I 21 preist
wohl Thebens, der frei und luftig gelegenen Stadt,
Quellenreichtum und Schattenfrische im Sommer,
aber fiirchtet die stiirmische, nasskalte Witterung
ihres Winters. Auch neuere Eeisende bestatigen
diese scharfen Gegensatze der Jahreszeiten, welche
dadurch verstiirkt werden, dass die Gebirgsschranke
des Kithairon im Winter die warmen Sfidwinde
abhalt, wahrend im Sommer die erfrischende See-

lObrise nicht die inneren Becken erreicht und be-
sonders in der Kopa'isniederung die Hitze teils
durch die feuchten Ausdunstungen (s. o. S. 638),
teils durch einen fohnartig vom Parnass und Helikon
herabwehenden heissen Bergwind, jetzt 6 nfyae
genannt, auf den Plut. de curios. 1 und quaest.
conv. Ill 7, 1 anzuspielen scheint, ebenso drtlckend
als der Gesundheit nachteilig wird; einen wohl
als Fallwind (vom Kithairon herab) auftretenden
stiirmischen Sudwind bei Plataiai erwahnt Theophr

!0vent. 5, 32. Naheres s. bei Kruse Hellas II 1,
499ff. Neumann-Partsch53ff. 120f. PhiliDD-
son 35.

vv

Von den Producten B.s, uber welche man bei
Kruse 502—520 das altere Material am voll-
standigsten gesammelt flndet, nennen wir hier
die fiir die Bauten von Orchomenos u. s. w. wich-
tigen Marmorbrilche von Lebadeia (Blumner
Technologie m 30f.), dann die Lager plastischen
Thones, welche fiir die Entwicklung der Keramik

0 (s. Aulis Nr. 1) und der Terracottaplastik (Tana-
graflguren!) von Bedeutung waren (Neumann-
Partsch 271), ferner von Meerschaum (in den
Hiigeln bei Theben) und von Braunkohlen (am
Asopos, s. d.), welche beide Erzeugnisse jedoch
von den Alten nicht ausgebeutet worden zu sein
scheinen (Neumann-Partsch259. 268), wogegen
anderseits fiir das Vorkommen von Eisen nur der
Euhm der boiotischen (aonischen) Waffen ange-
fuhrt werden kann, s. K. O. Miiller Orchomenos

2

D 125f. Blumner Gewerbl. Thatigk. 59 , doch auch
Technologie IV 208 (Magneteisenstein) ; dann das
in der Kopa'isniederung massenhaft wachsende
Schilfrohr, dessen Trefflichkeit eine Hauptveran-
lassung zur Pflege der Auletik in B. bildete
(Bliimner Technologie II 391 ff., s. o. Bd. II
S. 2405f.), und zu Stricken und allerlei Flecht-
werk benutzte Binsen ; ebendaselbst auch vortreff-
licher Weizen, der schwerste von alien griechi-
schen Sorten, und nicht minder waren die durch

) Wohlgeschmack ausgezeichneten Aale der Kopa'is
(s. Bd. I S. 3) beruhmt, Bursian 197. Auf die
Blute^ der Pferdezucht in derselben Gegend weist
der Name Hippia fur die Ebene westlich des Sees
(Theophr. h. plant. IV 11, 8) und fur Theben
wird sie direct bezeugt ([Dikaiarch.l I 13. Xen.
hell. VI 4, 10f.; vgl. K. O. Miiller Orchomenos«
77f.). Ob wir dagegen aus dem Namen B. und
Stellen wie Hellan. frg. 8. Castor in Steph. Byz.
Et. M. auf einen besonderen Eeichtum an Einder-
herden schliessen diirfen, wie noch E. Meyer
190 annimmt, bleibt bei dem Mangel anderweitiger
Zeugnisse und sonstigen Erwagnngen (s. zu An-
fang dieses Artikels) zum mindesten zweifelhaft.
Karten des alten B. bei H. Kiepert N. Atl. v.

Hellas V u. Pormae orb. ant. XV (fur Bl. XIV
in grfisserem Massstab geplant). [Oberhummer.]

Geschichte. Als Urbewohner Boiotiens
werden genannt: Aoner (Lykophr. 1289. Strab.
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VII 321. IX 397. 401. Paus. IX 5, 1. Steph.
Byz. s. "Aovse. Nonn. Dion. V 56 u. s. Ant.
Lib. 25. Stat. Theb. 134; vgl. Valckenaer zu
Eurip. Phoin. 647), Graier (Lykophr. 645. Steph.
Byz. s. 'Qgamig), Hektener (Lykophr. 433. 1212.
Etym. M. s. 'Eyxxijves. Paus. IX 5, 1. Nonn. Dion.
V 37), Hyanten (Strab. VII 321. IX 401. Plin.
n. h. IV 26. Apoll. Ehod. DTI 1242 mit Schol. Steph.
Byz. s. "Yavzeg), Kabeirier (Steph. Byz. s. Kafisi-

Bioi), Kadmeier (Herodot. II 49. V 75. Steph. Byz.
s. Kadfieia, vgl. Strab. IX 402. Dionys. Rhod. [vel

Sam.] FHG IH 9 frg. 2. Diod. XIX 3), Koloiphryger
(Steph. Byz. s. 'AvzixolvvSete)

,
Leleger (Aristot.

frg. 433. 519. Strab. VII 321. IX 401. Solin. 7,

25), Minyer (Herodot. 1 146. Strab. 1X414. Paus.
IX 36, 6), Pelasger (Prokles bei Phot. bibl. 239
S. 988ff.; vgl Miiller Orchomenos 1241), Phle-
gyer (Paus. LX 9, 2. 35, 7), Pronastai (Steph.
Byz. s. ITgoirdarai), Temmiker (Lykophr. 644, vgl.

786. Strab. VH 321. IX 401. Nonn. Dion. V 39.
Steph. Byz. s. Te/xfti^), Thraker (Strab. IX 410;
vgl. Paus. I 27, 6. 29, 5). Wie fruh es in B.
eine Kultur von hoher Blute gab, beweisen My-
then und Ausgrabungen. Von den Ortschaften,
die jene Volker bewohnten, sollen Athen (Strab.
IX 407. Paus. IX 24, 2. Steph. Byz. s. 'A&ijvai),

Eleusis (Strab. IX 407. Plin. n. h. II 206. Paus.
IX 24, 2) und das alte Orchomenos (Strab. IX
407) einen frtthen Untergang gefunden haben.
Schon in mythischer Zeit sollen Theben und Or-

!

chomenos an Macht hervorgeragt und Kriege mit
einander gefiihrt haben (Paus. IX 9, 1. 17, If.

25, 4. ?7, Iff. Polyain. I 3, 3). Da es sich in
diesen Kampfen um die Befreiung der Thebaner
von einem an Orchomenos gezahlten Tribute han-
delt (Paus. LX 37, 2. 3. Isocr. XIV 298), so nimmt
O. Miiller (Orchom. 200f.) an, dass eine Zeit
lang die Orchomenier eine Oberherrschaft in ganz
Boiotien ausiibten. Dagegen sieht v. Wilamo-
witz (Eur. Herakl. II 61; vgl. Niese Homer.-
Schiffskatal. 29) in den Kampfen zwischen Kad-
meiern und Minyern den mythischen Reflex der
von den eingewanderteh Boiotern aus Theben mit
den eingeborenen Orchomeniern gefiihrten Kriege.
Auf jeden Pall beweist die Angabe im homeri-
schen Schiffskatalog (II. II 494—510; vgl. Thuk.
I 10, Paus. IX 4, 1) weiter nichts, als dass im
8. Jhdt. v. Chr. eine kleinere um Orchomenos
vereinigte Gruppe von Boiotien einer grOsseren
mit der Hauptstadt Theben gegenflberstand (N i e s e {

Homer. Schiffskatal. 47 ; Homer. Poesie 228; vgl.
Rohde Rh. Mus. XXXVI 403f.). Die Stadte am
Kopaissee scheinen um jene Zeit bereits durch
eine HochHut teils stark gelitten zu haben, teils

voTlig zerstfirt worden zu sein (Noack Athen.
Mitt XIX 418f.). Auch die Nachrichten, welche
von einer frflhen Einheit des Landes berichten
(Steph. Byz. s. Boiwria

; vgl. s. 'Qyvyia. Etym. M.
s. Boiwtio), enthalten nichts als einen irrigen
Riickschluss aus den Zustanden der historischen t

Zeit. Allerdings flndet die Uberlieferung von
einem ursprflnglichen Zusammenbange mit Attika
f Strab. IX 407) in Kulten und Ortsnamen ihre

Bestatigung (E. Meyer Gesch. d. Altert. II 77).
Aber als staatliche Gemeinschaft diirfen wir uns
einen solchen Zusammenhang nicht vorstellen.

Die in historischer Zeit bestehende Einheit
von Boiotien soli der fjberlieferung nach entstan-

Pauly-Wi»80w» III

den sein durch die Ausbreitung des eingewander-
ten Volkes der Boioter. Die Boioter sollen vor der
dorischen Wanderung in Thessalien gesessen haben
(Paus. IX 1, 1. Polyain. I 12. VIII 44. Steph.
Byz. s. "Agft], Aioqiov, XaiQwvtta), dann 60 Jahre
nach der ZerstOrung von Troia ausgewandert sein
(Thuk. I 12, 2), die Ortschaften Boiotiens in
langwierigen Kampfen erobert (Strab. IX 411),
die vorher ansassigen Volker teils ausgerottet,

) teils verdrangt, teils unterworfen haben (Strab.
VII 402. Paus. IX 16, 6. Polyain. VH 43. Ari-
steid. Panath. I 190). Ein Angriff auf Attika
soil zuriickgeschlagen worden sein (Paus. IX 5,

16. Polyain. I 19). Auch von einem Anteil der
Boioter an der aiolischen Wanderung wird be-
richtet (Thuk. VII 57, 5, vgl. Ill 2, 2. Strab. VII
40 If.). Andrerseits werden die Boioter selbst zu
den Aioliern gezahlt (Steph. Byz. s. 'Imrla).

Diese Clserlieferung, an der Dun eke r (Gesch.
) d. Altert. V 222) im wesentlichen festhalt, wird
von E. Meyer (a. a. O. II 75) verworfen. Er
erklart die Verwandtschaft der Boioter mit der Ur-
bevOlkerung von Thessalien, die aus Dialekt(Col-
litz Verwandtsch. d. gr. Dial. 67; vgl. 0. Hoff-
mann De mixtis gr. ling. dial. 35) hervorgeht,
nicht aus nachtraglicher Ubersiedelung, sondern
aus urspriinglicher Stammesgemeinschaft. Richtig
ist, dass durch die trbereinstimmung der Dialekte
allein die Einwanderung aus Thessalien noch nicht
bewiesen wird, da sie sich auf sehr verschiedene
Weisen erklaren kann. Aber wahrend die An-
nahme von Meyer, das Volk der Boioter sei schon
vor der dorischen Wanderung aus den alteren

Volkerschaften zusammengewachsen , an keiner
iiberlieferten Thatsache einen Anhalt flndet, spricht
fiir die Uberlieferung nicht nur die von Thuky-
dides (I 2, 2) hervorgehobene Prucbtbarkeit des
Bodens, die Eroberer anlocken musste, sondern
auch der Charakter der Kampfe, die bis ins 6. Jhdt.
hinein von Theben, dem Vororte der Boioter, mit
den an der Peripherie gelegenen Stadten gefiihrt

wurden.
Diese Kampfe sind zuerst von v. Wilamowitz

richtig gewurdigt worden. In den Bflrgem von
Plataiai, Tanagra, Thespiai und Koroneia (Thuk.
IE 61, 2. Herodot. V 79), die mit den Thebanern
bestandig im Kriege lagen, sieht er Reste der
Urbevolkerung, die es zum Teil bis ins 6. Jhdt.
hinein verstanden haben, ihre Unabhangigkeit zu
behaupten (v. Wilamowitz Eur. Herakl. 1264).
Allerdings erhebt bei Plataiai Busolt (Gr. G.
I 2 255) das Bedenken, dass diese Stadt bereits
im Schiffskatalog als boiotisch genannt wird. Da-
gegen sind nichtboiotische Elemente in Tanagra
ausdriicklich bezeugt (Herodot. V 57. 61), und
die bestandigen Kampfe um Oropos (Strab. I 65)
erklaren sich am besten daraus, dass diese Stadt
weder boiotisch nach attisch war, sondern ein

Wohnsitz der Graer blieb (v. Wilamowitz Herm.
XXI 107ff.). Auch die Chalkidier scheinen auf
Oropos AnsprQche erhoben zu haben (Paus. EX
22, 2). Die Unterwerfung der Oropier und uber-
haupt des unteren Asoposthales unter die Boioter
setzt v. Wilamowitz (Herm. XXI 111, vgl. 104)
in die Mitte des 6. Jhdts. Keinem Zweifel kann
es unterliegen, dass der Niedergang von Orcho-
menos (Paus. IX 34, 7) im Siege der stammfrem-
den Thebaner seine Ursache hatte (vgl. o. S. 641).

21
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Als die Orchomenier sich an der ionischen Coloni-

sation beteiligten (Pans. IX 37, 8; vgl. Strab. IX
633), kann ihre Nationalitat nicht boiotisch ge-

wesen sein.

Genauer als die ethnographische Ausbreitung
der Boioter lasst sich die Ausdehnung des boio-

tischen Bundes bcstimmen, weil hier die von Head
(History of the Coinage of Boeot., London 1881

;

Catal. of Greek coins, Central Greece XXXVIff.)
sorgfaltig untersuchten Miinzen wenigstens fur

das 6. Jhdt. ein treffliches Material liefern. Von
etwa 600—550 werden Mfinzen mit einem Schilde

als Bundeswappen ohne Bezeichnung der einzel-

nen Stadte gepragt; Orchomenos hat um diese

Zeit noch eigene Miinzen. Zwischen 550 und 480
treten zum Bundeswappen die Anfangsbuchstaben
der Stadte Akraiphion, Koroneia, Haliartos, My-
kalessos, Plataiai, Tanagra, Theben. In diesen

sieben Stadten haben wir daher den altesten Be-
stand des boiotischen Bun des zu sehen. Die alte-

ren Ansichten uber die ursprungliche Zusammen-
setzung des Bundes (Klutz De foedere boeotico,

Berolini 1821. Raoul-Rochette Mem. de l'Acad.

des Inscr. VIII 216-249. St.-Croix Sur les

Gouvernements fe"de"ratifs de la Grece 211—215.

Tittmann Griech. Staatsverf. 693ff. Kortiim
Gr. Staatsverf. 845. H. Harless Be primis qui-

busdam incolis Boeotiae vere graecis. tenBreu-
j el De foedere boeotico, Groningen 1834. P. A.

Kopp Historia rei publicae Boeotorum, Groningen
1836. H. Francke Der boiotische Bund, Wismar
1843. Kruse Hellas II 543ff. Moritz Milller
Geschichte Thebens von der Einwanderung der

Boioter bis zur Schlacht bei Tanagra
,

Leipzig

1879) und selbst die auf eindringender Sachkennt-
nis beruhenden Vermutungen von Boeckh (CIG
I p. 727ff.) und O. Miiller (Orchora. I 896ff.;

vgl. bei Ersch und Gruber I 11 S. 268ff.), sowie
die lichtvolle tJbersicht von Freemann (Hist, of

Fed. Government 120—144) sind durch das Zeug-
nis der Miinzen veraltet.

tFber die ursprungliche Verfassung und die

Competenzen des Bundes ist nichts von Belang
bekannt. Einen sacralen Mittelpunkt gab einer-

seits das Poseidonheiligtum zu Onchestos (Strab.

IX 412. Paus. IX 26, 5), andrerseits das Heilig-

tum der itonischen Athene zu Koroneia ab. Bei
letzterem vereinigten sich die Boioter zum Feste
der naftpoKoTia (Strab. 1X411. Pint. amat. narrat.

4). Aus der Lage dieser Heiligtiimer schliesst

Busolt (Gr. Gesch. 12 257), dass Theben nicht

von jeher Vorort gewesen sein kOnne. Durchaus
zwingend ist dieser Schluss nicht. Jedenfalls

muss Theben friihzeitig einen Vorrang, auch bei

der Vertretung der Boioter in der delphischen

Amphiktyonie, beansprucht haben (Strab. VII 402.
Holm Gr. Gesch. HI 91).

Gegen Ende des 6. Jhdts. ist die ZugehOrig-
keit zu Boiotien mit der Unterwerfung Hnter The-
ben gleichbedeutend. Die Thebaner hatten Pei-

sistratos bei seiner zweiten Riickkehr unterstiitzt

(Herodot. IX 61. [Aristot.] 'A&rjv. xoL 25, 15).

Nach Vertreibung der Tyrannen schlossen die

Athener mit den Plataeern ein Bfindnis, um diesen

die Unabhangigkeit von Theben zu sichern. Die
von beiden Parteien als Schiedsrichter angerufe-
nen Korinther bestimmten iav Orj^aiovg Botmrwv
rovg fitj f}ov).0[ievovi; If Boicozovs rcXhiv. Beim

Abzuge aus Boiotien wurden die Athener ange-
griffen, blieben jedoch Sieger und machten den
Asopos zur Grenze von Boiotien (Herodot. VI 108;
vgl. dagegen Plat.de Herod, malign. 25). Bei dieser

Gelegenheit scheinen auch Hysiai und Eleutherai
den Boiotern verloren gegangen zu sein (Paus.

IX 2, 2). Um das Verlorene wieder zu gewinnen.
besetzten die Boioter, wahrend Kleomenes mit
dem peloponnesischen Heere gegen Eleusis vor-

riickte, Oinoe und Hysiai (Herodot. V 74). Nach
dem Abzuge der Peloponnesier kamen die Boioter
den Chalkidiern am Euripus zu Hiilfe (Herodot.

V 77). Hier gewannen die Athener einen voll-

standigen Sieg (Herodot. a. a. O., vgl. V 91. Diod.
X 24, 3. Paus. IX 6, 1). Fur die weiteren Kampfe
gewannen die Thebaner die Aigineten zu Bundes-
genosssen (Herodot. V 81. 89).

Mit dem -Widerstande , den die Boioter bei

ihrer weiteren Ausbreitung fanden, mag es zu-

sammenhangen, dass in der 2. Halfte des 6. Jhdts,
boiotische Colonisten zusammen mit Megarern
Heraklea am Pontos grundeten (Promathidas von
Heraklea frg. 3).

Unabbangig vom Unterschiede in der Abstam-
mung bestand in ganz Boiotien ein schroffer Ge-
gensatz zwischen dem herrschenden Adel und der
unterdrilckten Masse (Miiller Orchom. 13. 14).

Der trbennut und die Ongerechtigkeit des Adels,
die Machtlosigkeit des Volkes treten in Hesiods
Werken und Tagen (besonders 200—271) deutlich

hervor. Alle Kramer und Handwerker waren
in Theben und vermutlich auch in den iibrigen

Stadten von politischen Rechten ausgeschlossen
(Aristot. Polit. Ill 1278 a 25. VI 1321 a 28).

Den zahlungsunfahigen Schuldnertraf schimpfliche
Strafe (Nicol. Dam. frg. 113). Geschatzt und ge-
pflegt wurde vorzugsweise kriegerische Tilchtig-

keit; diese einseitig militarische Ausbildungmachte
Ephoros dafiir verantwortlich , dass die Boioter
erst so spat und nur fur so kurze Zeit ein tTber-

gewicht in Hellas haben erringen kOnnen (Strab.

IX 401). Doch ist liber den Anteil der Boioter an
Litteratur und Kunst za beachten, was Roberts
(Ancient Boeotians 28—42) zusammenstellt. Ubri-
gens haben die Boioter bis in cine verhaltnis-

massig spate Zeit die altertiimliche Kriegsweise
beibehalten und noch lange nach der Einwande-
rung auf Wagen gekampft (v. Wilamowitz
Eurip. Herakl. H 143). Eine hohe Kunstfertig-

keit des boiotischen Handwerkes beweisen die

Tanagrasculpturen. falls sie einheimische sind (vgl.

Diehl Excurs. en Grece 338).

Vor dem Anmarsche der Perser gaben fast alle

Boioter dem Konige Erde und Wasser (Herodot. VII
132; vgl. Diod. XI 3, 2; uber die bleibende Nach-
wirkung dieser Parteinahme Roberts Ancient
Boeotians 24f.). Nur Plataier und Thespier werden
von Herodot und auf der Schlangensaule als Teil-

nehmer am Freiheitskampfe genannt. In den Ther-
mopylen standen jedoch ausser 700 Thespiern noch
400 Thebaner (Herodot. VH 202. 205), und die

boiotischen Bundesgenossen hielten sogar his zu-

letzt bei Leonidas aus (Herodot. LX 222). Nach
der einheimischen Uberlieferung der Boioter schick-

ten sie vier Boiotarchen mit 10 500 Mann nach
Thermopylai (Paus. X 20, 3). Zur Strafe fur ihre

Parteinahme wurden Plataiai und Thespiai zer-

stfirt (Herodot. VIII 50V Der Rest der Thespier
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kampfte bei Plataiai mit (Herodot. IX 30); die

Bttrgerschaft war aber so zusammengeschmolzen,
dass sie nach dem Abzuge der Feinde sich durch
Fremde verstarken musste (Herodot. VIII 75). Mit
Dnrecht riihmten sich die Plataier, allein von alien

Boiotern gegen die Meder gekampft zu haben
(Thuk. Ill 54). Vor der Schlacht von Plataiai sollen

sie, damit der Entscheidungskampf auf attischem

Boden ausgefochten wurde, ihr Gebiet den Athe-
nern iibergeben und so vollig von Boiotien los-

gerissen haben (Plut. Arist. 11). Auch die Ha-
liartier behaupteten, sie hatten auf der nationa-

len Seite gestanden und waren dafiir von Xerxes
geziichtigt worden (Paus. IX 32, 5). Die meder-

freundlichen Boioter leisteten Xerxes nach Attika

Heeresfolge (Herodot. VIII 66). Auch Mardonios
waren die Boiotarchen behulflich (Herodot. IX
15). In der Schlacht bei Plataiai standen die

Boioter den Athenern gegeniiber (Herodot. IX 31.

46. 47) und leisteten ihnen tapferen Widerstand
(a. a. 0. 67). Die boiotische Reiterei deckte nach
der Niederlage den persischen Riickzug (a. a. O.

68). Xerxes hatte Boiotien zum Dank fur seine

Unterwerfung geschont (Herodot. VIII 34); Mar-
donios liess es nach dem Riickmarsch aus Attika

aussaugen (Herodot. IX 15). Die eifrigsten Per-

serfreunde waren die Thebaner (Herodot. IX 40);

ihre Reiterei brachte bei Plataiai den Megarern
und Phliasiern eine Schlappe bei (a. a. O. 69).

Hinterher wurden die Haupter der in Theben
herrschenden Oligarchic fur den Anschluss an die

Perser verantwortlich gemacht (Thuk. Ill 61, 2. 3.

Plut. Arist. 18; vgl. de Herod, malign. 31ff. Paus.

IX 6, 2) und auf Verlangen an Pausanias aus-

geliefert (Herodot. IX 86ff. Diod. XI 33, 4). Trotz

dieser verspateten Rene mussten die Thebaner
ihren Mangel an Nationalsinn schwer biissen.

Allerdings wurde die Absicht der Spartaner, sie

aus der Amphiktyonie auszustossen , von Themi-
stokles vereitelt (Plut. Themist. 20). Aber sie

verloren die Hegemonie uber Boiotien (Iustin. Ill

6, 10). Von 480 bis 456 hat nur Theben Miin-

zen mit Bundeswappen gepragt; Tanagra und
Orchomenos hatten eigene Miinzen, gehorten also

nicht zum Bunde (Head Catal. of Gr. coins, Cen-
tral Greece XXXVIII). Wahrend des dritten mes-
senischen Krieges gewannen die Thebaner mit
spartanischer Hiilfe die Gewalt in Boiotien wieder

(Thuk. II 107. Diod. XI 31. Iustin. Ill 6, 10).

Die neue Herrschaft schien befestigt, als die Athe-
ner bei Tanagra besiegt wurden (Thuk. II 108.

Paus. I 29, 9). Aber in den kleineren boioti-

schen Stadten bestand die Opposition gegen die

ubermachtigen Thebaner fort (Xen. mem. HI 5, 2;

vgl. Plat. Menexen. 112C; Alk. I 242 A). Nach
dem Siege bei Oinophyta (Thuk. 1 108. Diod. XI 82.

Polyain. I 35; vgl. Boeckh Pind. II 2, 532) ver-

wiistete Myronidcs Boiotien. Alle Stadte ausser

Theben schlossen sich den Athenern an (Thuk.

IV 95, 2. Diod. XI 83, 1). In die Zeit der athe-

nischen Herrschaft verweist Head (a. a. O. XXXIX)
einige Miinzen von Akraiphion, Koroneia, Tanagra,

Haliartos und Theben, denen das Bundeswappen
fehlt. Obgleich den Athenern die innere Zwie-

tracht der Boioter zu gute kam (Aristot. Rhetor.
Ill 1407 a 3f.; vgl. Pol. V 1302 b 29f. [Xen.] de
re publ. Athen. 3, 11), so hatte ihre Macht in

Boiotien nur kurzen Bestand. Verbannte Athener-

feinde besetzten 446 Chaironeia und Orchomenos

und besiegten dann Tolmides bei Koroneia (Thuk.

1 113, 2, vgl. in 62, 4. 67, 2. IV 92, 5. 6. Diod.

XH 6. Plut. Perikl. 18; Ages. 19. Steph. Byz.

s. XaiQwvua). Mit dem Verzicht auf die Herr-

schaft ilber Boiotien mussten die Athener die

Freilassung der zahlreichen Gefangenen erkaufen

(Thuk. Diod. a. a. O.).

Nach der Schlacht bei Koroneia herrschten

eine Zeit lang friedliche Beziehungen zwischen

Athenern und Boiotern. Die Boioter wurden von
Perikles mit den iibrigen Griechen eingeladen,

an einer panhellenischen Colonisation und der

Herstellung der zerstorten Tempel teilzunehmen
(Plut. Perikl. 17; vgl. Paus. IX 6, 3). In Thurioi

gab es eine boiotische Phyle (Diod. XTI 11, 3).

Lebhaft besuchten die Boioter den athenischen

Markt, auf den sie hauptsachlich Producte des

Ackerbaues und der Viehzucht, der Jagd und des

Fischfanges brachten (Aristoph. Acharn. 872ff.

;

vgl. Frieden 1003; Lysistr. 702), vor allem die

beriihrnten Aale des Kopaissees (Aristoph. Lemn.
frg. 5. 6. Antiphanes ^iXod^§atos frg. 1. EubuL
Ion frg. 2), ferner Weizen (Plin. n. h. XVIII 63),

von Erzeugnissen des Handwerkes Becher (Athen.

XI 500 a) und Schuhe (Herodot. 1 195. [Dikaiarch.]

Perieg. 19).

Trotz des regen Verkehrs bildete sich die Ab-
neigung und Geringschatzung der Athener gegen
die Boioter immer scharfer aus (Pherekyd. frg. 7

;

vgl. Laon bei Meineke Frg. Com. IV 574). Die

kriegerische Tiichtigkeit der Boioter konnte frei-

lich niemand bestreiten (Drod. IX 82, 3. XV 86, 2),

aber mit ihrer KOrperkraft fand man Stumpfsinn

vereinigt (Cic. de fat. 7. Corn. Nep. Epam. 5, 2).

Uber den Mangel der Boioter an feiner Bildung

und geistiger Regsamkeit ist von der Zeit der

attischen Komiker bis auf den heutigen Tag viel

gespottet worden (Athen. V 186 f. Demosth. V 61.

XVIII 240. Horat. ep. II 1, 244. Plut. Alk. 2).

Darauf geht wohl auch das Schimpfwort Bouoria

vg, das schon Pindar (01. VI 90, dazu Roberts
Ancient Boeotians 5) kennt. Ihre Freunde fas's-

ten ihre Plumpheit als altvaterische Strenge auf

(Iustin. VII 5, 3). Schlimmer war der Ruf der

Gefrassigkeit (Demonikos bei Meineke Frg. Com.
IV 570. Mnesimach. ebd. in 567. Menand.
frg. 299. Eubul. frg. 3 Evgcbm). Alexis Trophon.

frg. 1 ;
vgl. Athen. X 417 b) und Schlemmerei

(Kleitarch. frg. 1 a. Eustath. zu H. XIII 685

;

vgl. Etym. M. s. Acaxrj). Den grimmigsten Hass
gegen Boiotien atmet das Verzeichnis boiotischer

Laster. das nnter Dikaiarchs Namen erhalten ist

(frg. 59, 25). Neuerdings hat W. Rhys Roberts
es unternoinmen, die Boiotier von ihrem schlech-

ten Rufe zu befreien ; er erOffnet sein Buch (The

ancient Boeotians: their character and culture and
their reputation, Cambridge 1895) mit einer be-

sonnenen Wurdigung der in der Litteratur er-

haltenen Urteile und Schilderungen.

Die politische Einheit von Boiotien war, seit

die Athener die Landschaft ausser Plataiai aufge-

geben hatten, fester als je zuvor. Von 446 bis

387 scheint in ganz Boiotien keine Stadt ausser

Theben Miinzen gepragt zu haben, selbst Orcho-

menos nicht (Head Catal. of Gr. coins, Central

Greece XV; vgl. Percy Gardner Types 1111).

Als Mitglieder des Bundes sind aus dem 5. Jhdt.
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bezeugt Theben, Haliartos, Koroneia, Kopai, andere
Ortschaften am See, Thespiai, Tanagra, Orcho-
menos (Thuk. IV 93, 4). Von den aus dem 6. Jhdt.
bekannten Mitgliedern sind mithin Plataiai, Akrai-
phion und Mykalessos verschwunden. Orchomenos,
Kopai und Thespiai sind an die Stelle getreten.

Mit Ausnahme von Plataiai haben zweifellos die

kleineren Stadte als Unterthanen grOsserer zum
Bunde gehcrt. Akraiphion kflnnte auch unter
den Ortschaften am See mitverstanden sein.

An der Spitze des Bundes standen die Boio-
tarchen (s. d.). Deren Zahl wird bei Thnkydides (IV
91) auf elf angegeben. An dieser durch die Scho-
lien (zu Thuk. II 2) unterstlitzten Zahl halt Poppo
(Thuk. I 2 S. 292 A.) feat, wahrend v. Wilamo-
witz (Herm. VIII 438) sie in sieben andert, ent-

sprechend der Zahl der aus der alteren Zeit sicher
bezeugten Bundesstadte. Dieser Textesanderung
stimmen Lolling (Athen. Mitt. Ill 89) und
v. Stern (Spartan, und theban. Hegemonie 61)'

entgegen den Bedenken von Preuss (Quaest.
Boeot. 7) mit Recht zu. Zweifelhaft ist es da-
gegen, ob v. Wilamowitz (a. a. 0. 440, vgl.

437) recht hat, nach dem Vorgange von 0. Miiller
(bei Ersch und Gruber I 11 S. 271), den einen
thebanischen Boiotarchen mit dem Archon des
ganzen Bundes zu identificieren. Es ist iiberhaupt
fraglich, ob das Amt des Arehon schon damals
existierte oder gar, wie Freemann (Hist, of
Fed. Gov. 128) annimmt, das alteste des Bundes i

war (vgl. Gilbert Gr. Staatsalt. II 54). Jeden-
falls weist Liman (Foed. Boeot. inst. 16f.) gegen
v. Wilamowitz nach, dass im 5. und 4. Jhdt.
nicht ein Archon , sondern die Boiotarchen den
Befehl iiber das Bundesheer hatten. tfberhaupt
gait ihr Amt als das erste in Boiotien (Plut. praec.
ger. rei publ. 17). Ein Boiotarch, der sein Amt
fiber die gesetzliche Frist hinaus fortfiihrte, war
mit dem Tode bedroht (Paus. X 14, 5. 7). Sie
fuhrten auch die diplomatischen Verhandlungen 4

(Thuk. V 37, 4. 5. 38, 1) und brachten Antrage
an die vier (SovXai, die Tragerinnen der Bundes-
so'uveranetat (Thuk. V 38, 2. 5). Wie diese flov-

kal zusammengesetzt waren und auf welche Weise
sie sich in die Gewalt teilten, ist nicht iiber-

liefert. Jedenfalls hatten sie das Recht, ein von
den Boiotarchen abgeschlossenes Bundnis zu ver-

werfen (Thuk. V 36. 37), und jedenfalls war die
Zahl ihrer Mitglieder so gross, dass man sich
nicht auf die Discretion eines jeden verlassen 5
konnte (Thuk. V 38, 2ff.).

Im peloponnesischen Kriege geherten die Boio-
ter zu den eifrigsten Bundesgenossen der Spar-
taner (Thuk. n 9, 2. Diod. XII 42, 4). Vor
allem war es ihnen darum zu thun, Plataiai zu
bezwingen (Thuk. fll 53—59. 61—67). Noch vor
der Kriegserklarung uberfielen sie die Stadt unter
Fuhrung von zwei Boiotarchen (Thuk. II 2) im
Einverstandnis mit einer Partei innerhalb der
Burgerschaft (Thuk. II 2ff.; vgl. Ill 65. 66. Diod. 6i

XII 41. 42). Nachdem dieser Handstreich miss-
lungen war, wurden alle in Attika anwesenden
Boioter ausgewiesen (Thuk. II 6, 2). An der
Grenze ausserte sich der Kriegszustand in Raube-
reien (Aristoph. Acharn. 1077). Doch nahmen die
Boioter auch an den entscheidenden Kampfen ener-
gischen Anteil. Bar Contingent bestand haupt-
sachlich aus Reitern (Thuk. II 12, 2); mit dem,

was im Lande blieb, verwusteten sie das Gebiet
von Plataiai (Thuk. II 22, 2. 45, 2. 72, 2) und
unterstlitzten dadurch wirksam den Angriff der
Spartan er auf diese Stadt. 427 musste sich der
in den Mauern zurtickgebliebene Rest der Burger-
schaft den Spartanern ergeben (Thuk. Ill 52),
diese iibcrlieferten Stadt und Gebiet den Theba-
nern (Thuk. JJI 68). Vorher schon hatten die
Boioter die Lesbier zum Abfall von Athen gereizt

0 (Thuk. ni 13, 2). Noch 427 wurde die Land-
schaffc, besonders Orchomenos, durch ein Erdbeben
verheert (Thuk. in 87). 426 regte sich in Boio-
tien die demokratische Partei (Thuk. IV 76, 1).

Auf diese rechriend, plante Demosthenes 425 einen
Angriff von Aitolien aus, der aber nicht zur Aus-
fuhrung kam (Thuk. Ill 95). 424 halfen die
Boioter Brasidas, Megara gegen die Athener zu
verteidigen (Thuk. IV 70, 1. 72). In demselben
Jahre unternahmen Demosthenes und Hippokrates

D im Einverstandnisse mit der demokratischen Partei
in den boiotischen Stadten einen Doppelangriff
auf Boiotien (Thuk. IV 76f.), der aber klaglich
fehlschlug (Thuk. IV 89—101. Diod. XII 69. 70).
Die Athener erlitten bei Delion eine furchtbare
Niederlage (Paus. IX 6, 3). Hier stand ihnen
das ganze Aufgebot der Boioter gegeniiber, 7000
Hopliten, iiber 10 000 Leichtbewaffnete und 1500
Reiter (Thuk. IV 93, 3). Seit den Siegen bei
Koroneia und Delion fuhlten sich die Boioter den

lAthern uberlegen (Xen. mem. ILT 5, 2). Um
vor ihnen Rune zu haben, bedangen sich die
Athener in dem durch Nikias vermittelten Waffen-
stillstande aus, die Spartaner sollten die Boioter
zum Beitritte bestimmen (Thuk. IV 118). Die
Boioter setzten jedoch die Feindseligkeiten fort
und eroberten die Grenzfestung Panakton (Thuk.
V 3). Auch den Abschluss des Nikiasfriedens
suchten die Boioter zu verhindern (Thuk. V 17, 2;
vgl. Aristoph. Frieden 466).

' Die Spartaner mussten den Athenern 421 ver-

sprechen, ihnen die Ruckgabe von Panakton zu
verschaffen (Thuk. V 18) und die Boioter zum
Anschluss an den Frieden zu bewegen (Thuk. V
35, 5). Die Boioter weigerten sich jedoch, den
Frieden anzunehmen (Thuk. V 35, 2. 5), und schlos-

sen mit den Athenern nur einen Waffenstillstand,
der von zehn zu zehn Tagen kiindbar war (Thuk.
V 26, 3. 32, 4). Sie waren gegen Sparta ver-
stimmt (Thuk. V 31, 5). Trotzdem wiesen sie

den Versuch der Korinther, sie zu einem Bundnis
mit dem Sparta feindlichen Argos zu bewegen,
zurtick (Thuk. V 32). Auch als die Boiotarchen
mit argivischen Bevollmachtigten ein geheimes
Bundnis unterhandelt hatten, wurde dies von den
vier (lovlai verworfen (Thuk. V 36—38). Da-
gegen schlossen die Boioter 420 ein neues Bundnis
mit den Spartanern, durch das sie sich verpflich-

teten, Panakton zu raumen (Thuk. V 39, vgL 40.
44. Plut. Alk. 14). Die Boioter schleiften nun
Panakton; spartanische Gesandte ubergaben es

den Athenern als einen Trfimmerhaufen, iiberlie-

ferten ihnen zugleich die bis dahin in Boiotien
festgehaltenen athenischen Gefangenen (Thuk. V
42). Vergebens verlangten die Athener, die Spar-
taner sollten ihr Bundnis mit den Boiotern wieder
auflosen (Thuk. V 46). Die Boioter erwiesen bei

der Olympienfeier von 420 den Spartanern den
Gefallen, dass sie dem Spartaner Lichas erlaubten.
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seine Rosse, die vom Wettkampfe ausgeschlossen
werden sollten, als boiotisches Staatseigentum mit-

laufen zu lassen.

419 wurde das Einvernehmen etwas gestCrt,

als die Boioter die spartanische Colonie Herakleia
in Besitz nahmen (Thuk. V 52; vgl. Diod. XII
77, 4. XIV 38, 8). Aber schon 418 unterstlitzten

sie wieder die Spartaner beim Angriff auf Argos
(Thuk. V 57, 2. 58, 4. 59). Vor der Schlacht bei

dros zusammentreffen (Xen. hell. Ill 5, 3—6. Plut.

Ages. 18). Lysandros kam zu frfih, wurde bei

Haliartos besiegt und flel (Xen. hell. IH 5, 17—20.
Plut. Lys. 28. Paus. IX 32, 5. Corn. Nep. Lys. 4).

Um seinen und der fibrigen Toten Leichname aus-

geliefert zu erhalten, zog Pausanias aus Boiotien

ab (Xen. hell. Ill 5, 21—24. Plut. Lys. 29). Die
Boioter machten jetzt Fortschritte, vornehmlich
in Thessalien (Diod. XIV 82). Hiren Bundesge-

Mantineia erbaten die Spartaner boiotische Hulfs- lOnossen, den Korinthern und Argivem, zu Hlilfe
truppen (Thuk. V 64, 3). Wahrend der Aufregung,
die in Athen fiber die Hermokopiden herrschte,

zogen die Boioter ein spartanisches Heer an den
Isthmos, um Athen zu bedrohen (Thuk. VI 61).

Indessen bestand formell Frieden zwischen Athen
und Boiotien (vgl. Aristoph. VCgel 189).

414 schickten die Boioter Htilfstruppen nach
Syrakus (Thuk. VII 57, 5. 58, 4. Diod. XHI 8, 3).

Boioter waren es vornehmlich, welche den Sturm

zogen sie in den Peloponnes. Eine Schlacht bei

Nemea blieb unentschieden (Xen. hell. IV 2, 17.

Diod. XIV 83, 2).

Nun wurde Agesilaos aus Asian zuruckgerufen
(Corn. Nep. Ages. 4, 1). Ohne Kampf gelangte
er bis Boiotien (Xen. hell. IV 3, 9. Diod. XIV
83). Bei Koroneia besiegte er die Feinde, die

ihm den Weg zu verlegen suchten (Xen. hell. IV
3, 15ff. Diod. XIV 84. Plut. Ages. 17—19. Paus.

der Athener auf Epipolai zuriickschlugen (Thuk. 20 IX 6, 4. Corn. Nep. Ages. 4, 5). Indessen er
VII 43. 45). Als die Spartaner 413 zum ersten

male wieder einen Einfall in Attika unternahmen,
wurden sie von Boiotern unter zwei Boiotarchen
aus Theben und einem aus Thespiai unterstiitzt

(Thuk. VII 19). Nach der sicilischen Katastrophe
stellten die Boioter den Spartanern 25 Schiffe

(Thuk. VIII 3, 3). Sie halfen den Spartanern
412 bei einem vorubergehend erfolgreichen Ver-

suche, Lesbos den Athenern zu entreissen (Thuk

reichte er nicht fiber den Isthmos, sondern auf
dem Seewege den Peloponnes. Fortan war Korinth
der Mittelpunkt des den Spartanern feindlichen

Bundes (Xen. a. a. O.). 393 erlitten dort die

Boioter starke Verluste (Xen. hell. IV 4, 9. 12.

Diod. XIV 86. Paus. IX 6, 4). 392 baten boio-

tische Gesandte Agesilaos um Frieden, nahmen
jedoch diese Bitte zurfick, als Iphikrates eine spar-

tanische Mora vernichtet hatte (Xen. hell. IV 5, 6).
VHI 5, 2. Plut. Alk. 25). 411 eroberten sie Oropos 30 Boiotische Reiter halfen 390, Argos gegen Agesi-
(Thuk. VIII 60, 1) durch Verrat (Thuk. VIE 98).

Dass ein boiotisches Weib an dem von Lysistrata

berufenen Friedenscongress teilnimmt (Aristoph.

Lysistr. 87ff.), entsprach wohl mehr dem Wunsche
der Athener als der Gesinnung der Boioter. Bei
Kynossema wurden zwei boiotische Schiffe von den
Athenern erobert (Thuk. VTII 106). In Byzanz
lag eine boiotische Besatzung, als Alkibiades diese

Stadt eroberte (Plut. Alk. 31). Als 404 Athen

polis zu verteidigen (Xen. hell. IV 7, 6).

Erst als Antalkidas den PerserkOnig fur die

Spartaner gewonnen hatte, gaben die Verbundeten
den Widerstand auf. Mit Widerstreben unter-

warfen sich die Thebaner der vor allem gegen
sie gerichteten Forderung, dass alle Stadte auto-

norn sein sollten (Xen. hell. IV 8, 15. Diod. XIV
100. Plut. Ages. 23. Paus. IX 13, 2). Von Orcho-

menos aus, wo eine spartanische Mora lag, war
sich den Spartanern ergeben musste, war es der 40 Theben, sobald es allein stand, in seiner Existenz
Wunsch der Boioter, dass die verhasste Stadt dem
Erdboden gleich gemacht wurde (Xen. hell. VI
5, 35, vgl. 46. Isokr. XIV 302. Plut. Lys. 14).

Bald genug schlug die Stimmung in Boiotien
um. Die von den Dreissig verbannten atheni-
schen Demokraten fanden in Theben gastliche

Aufnahme (Xen. hell, n 4, 1. 2. Plut. Lys. 25).
Inzwischen blieb Oropos den Boiotern, so dass der
Athener Philon in Oropos als Metoike leben konnte

bedroht (Xen. hell. V 1, 29). So blieb den Theba-
nern nichts fibrig, als den boiotischen Bund auf-

zulosen und auf jeden Zusammenhang mit den
fibrigen boiotischen Stadten zu verzichten; diese

alle, die kleinsten eingeschlossen, erlangten jetzt

die voile Souveranetat (Xen. hell. V 1, 32. 33. 36).

Zu keiner Zeit haben so viele boiotische Stadte

eigene Munzen geschlagen wie in dem auf den
AntalMdasfrieden folgenden Jahrzehnt. Head

(Lys. XXXI 9). Allerdings warb der Boioter Pro- 50 (Catal. of Gr. coins , Central Greece XLI) ziihlt

xenos Soldner fftr den den Spartanern befreundeten
rflngeren Kyros (Xen. anab. II, 11), und die
Boioter machten 400 einen spartanischen Feldzug
gegen Elis mit (Xen. hell. Ill 2, 25). Aber die
Boiotarchen verweigerten Agesilaos vor der Ab-
fahrt nach Asien die Erlaubnis, in Aulis ein
Opfer darzubringen (Plut. Ages. 6). Wahrend
Agesilaos in Asien kampfte, schlossen 395 die
Thebaner mit den Athenern ein gegen Sparta ge-

aus dieser Zeit Munzen auf von Chaironeia, Haliar-

tos, Kopai, Koroneia, Lebadeia, Mykalessos, Orcho-

menos, Pharai, Plataiai, Tanagra, Thebai, The-
spiai, ausserdem solche, deren Pragstatte ungewiss
ist. Vermutlich standen alle diese Stadte, wie

Theben nachweislich (Isokr. XIV 41), im Bunde
mit Sparta. Als die Spartaner ihre Nachbarstadt
Mantineia demfitigten, half ihnen dabei eine the-

banische Streitmacht (Plut. Pelop. 4. Paus. IX
richtetes Bundnis (CIA II 6; vgl. S chafer De-6013, 1). Aber dies Bundnis bot den . Spartanern
mosthenes I 144). Die Ursachen und Anlasse des
Bruches zwischen Boiotern und Spartanern werden
je nach der Theben oder Sparta freundlichen Ten-
denz der Historiker verschieden angegeben (Xen.
hell. HI 5, 1. 2. Diod. XIV 81. Plut. Lys. 27;
Ages. 15. Paus. LX 6, 3). 394 wurden die Feind-
seligkeiten ereffnet. Orchomenos flel von Theben
ab. Vor Haliartos sollten Pausanias und Lysan-

keine ausreichende Sicherheit fur ihr Ubergewicht
in Boiotien, und deshalb benutzte Phoibidas 382
den Durchmarsch durch Boiotien, um im Einver-

standnis mit zwei der spartanischen Partei an-

gehOrigen Beamten die Kadmeia (Xen. hell. V 2,

25-37, vgL 3, 27. Diod. XV 20, vgl. 23, 4. Corn.
Nep. Pelop. 1 ;

vgl. Lys. XXVI 23) zu besetzen. Er
wurde deohalb wegen Vertragsbruclies angeklagt,
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aber nur zu einer Geldbusse verurteilt (vgl. Plut.

Ages. 23). Thebanische Hillfstruppen folgten ihm
nach Olynth (Xen. hell. V 2, 40. 41).

Mit der Befreiung Thebens beginnt die kurze

Glanzzeit Boiotiens (vgl. Polyb. VI 43. Trog. Pomp,
prol. 6); diese ist auch in einer einheimischen

historischen Litteratur (Diod. XV 95, 4) darge-

stellt worden, die bereits Xenophon zur Polemik
angeregt und die spateren Erzahlungen (auch die

Plutarchs in der Schrift de genio Socratis) positiv

beeinflusst hat (v. Stern Xenophons Hellenika

65fF.
;
ygl. Hanske Plutarch als Boioter, Wurzen

1884, 12£f.). Wie Xenophon und die boiotischen

Historiker iibereinstimmend berichten, kehrten ver-

bannte Fiihrer der nationalen Partei, an ihrer

Spitze Pelopidas, 379 heimlich aus Athen zuriick

und ermordeten die ersten Manner der herrschen-

den spartanischen Partei (Xen. hell. V 4, 1—9.

Diod. XV 25—27. Plut. Pelop. 6—11. Corn. Nep.
Pelop. 2. 3; vgl. Epam. 10). Das sofort berufene

Volk beschloss eine demokratische Verfassung (Plut.

Pelop. 12). Ein Versuch, die spartanische Be-
satzung auf der Akropolis zu entsetzen , der von

Plataiai und Thespiai aus gemacht wurde, schlug

fehl (Xen. hell. V 4, 10). Indessen erhielten die

Spartaner vertragsmassig freien Abzug (Xen. a.

a. 0. 11. 12. Plut. Pelop. 13). Unter den neu
gewahlten Boiotarchen befanden sich Pelopidas,

der dies Amt von nun an bis zu seinem Tode un-

unterbrochen bekleidet hat (Diod. XV 81, 3), Me-
lon, Charon (Plut. Pelop. 13) und Neokles (Paus.

IX 1, 6). Der neue demokratische Staat musste

sich vor allem gegeniiber dem drohenden spar-

tanischen Angriffe riisten; darum veranstaltete

Epameinondas, der wo nicht sofort, so doch bald

in das Collegium der sieben Boiotarchen eintrat,

regelmassige Waffenfibungen (Plut. apophth. Epam.
18). Die tuchtigsten Kriegsleute wurden in der

heiligen Schar vereinigt (Plut Pelop. 18. 19 ;
vgl.

Ael. v. h. Ill 5). Doch hat die Anspannung aller

Krafte fur den Krieg nicht verhindert, dass auch

die Kunst wahrend der Jahre des Gliickes in Boio-

tien eine Pftege fand wie nie zuvor oder spater

(Curtius Gr. G. Ills 77).

Noch im Winter 379/78 unternahm Kleombrotos

einen Einfall in Boiotien, der ohne Ergebnis ver-

lief (Xen. hell. V 4, 13—16. Diod. XV 27, 3.

Plut. Ages. 24). Im Priihjahr 378 liess sich Spho-

drias, spartanischer Harmost in Thespiai, zu einem
tollktihnen Angriff auf Athen verleiten (Xen. hell.

V 4, 20. Plut. Ages. 2. 4j Pelop. 14. 15), der

zur Folge hatte, dass die bis dahin neutralen

Athener (Schafer Demosth. I 161'.) mit den The-

banem zunachst ein formliches Biindnis schlossen

und sie dann in ihren neuen Seebund aufnahmen
(Xen. hell. V 4, 13. 14. CIA H 17. 27. 74. 79,

dazu Dittenberger Sylloge 63 Not. 8. 25). Im
Bunde mit den Athenern gelang den Thebanern
die Einigung von ganz Boiotien zu einem demokra-
tischen Einheitsstaate (Diod. XV 28, 1. Vischer
Kl. Schr. 344ff. S chafer Demosth. I 69). Demo-
kratie und Einheitsstaat waren identisch (Diod.

XV 74, 5). Die hochsten Beamten waren die

sieben Boiotarchen (Diod. XV 52, 2) ; sie wurden
vom xoivbv xwv BotcorcHv gewahlt. Zunachst frei-

lich umfasste dieses Staatswesen nur eine Keihe
kleinerer Stadte; Thespiai, Plataiai und Orcho-
menos blieben in den Handen der Spartaner, auch

Tanagra ist erst 377 dem xowov beigetreten (Xen.

hell. V 4, 49. Isokr. XIV 9). 378 gelang es

nicht nur Agesilaos, von Thespiai aus die Boioter

zu beunruhigen (Xen. hell. V 4, 35—41. Diod.
XV 32—34. Plut. Ages. 26; Pelop. 15), sondern

auch ein Angriff auf Thespiai, den die Thebaner
nach seinem Abzuge unternahmen, wurde zuriick-

geschlagen (Xen. hell. V 4, 42—46. Diod. XV
27, 4), obgleich eine Partei in Thespiai sie heim-

1 lich unterstiitzte (Xen. hell. V 4, 35). 377 siegten

die Boioter iiber die spartanische Besatzung von
Orchomenos (Diod. XV 37. Plut. Ages. 27 ;

Pelop.

16. 17. Polyain. II 1, 18). Auch Agesilaos richtete

in diesem Jahre nichts in Boiotien aus (Xen. hell.

V 4, 47—56). 876 kehrte Kleombrotos bereits.

auf dem Kithairon urn (Xen. hell. V 4, 59). In
demselben Jahre wurde ohne Ergebnis iiber einen

Prieden verhandelt (Diod. XV 38. 39). Ein Ver-

such der Spartaner, Boiotien von der Seeseite an-
1 zngreifen, wurde 375 durch eine athenische Diver-

sion vereitelt (Xen. hell. V 4, 62). Die Thebaner
hatten deshalb freie Hand zu einem Angriffe auf
PhoMs (Xen. hell. VI 1, 1), den sie jedoch 374
aufgaben. Erneute Friedensverhandlungen ver

liefen 374 wieder resultatlos (Diod. XV 50; vgl.

Corn. Nep. Epam. 4). Wahrend der Verhand-
lungen scheinen die Thebaner einen Handstreich
gegen die (wohl seit 387) den verbiindeten Athe-
nern gehOrige Stadt Oropos versucht zu haben
(Isokr. XIV 37; vgl. Schafer Demosth. I 53f.).

Auch gegen ihre Peinde in Boiotien bewiesen die

Thebaner nach dem Scheitern der Friedensver-

handlungen gesteigerte Energie (Isokr. XIV 34f.).

Plataiai und Thespiai wurden 373 zerstOrt (Xen.

hell. VI 3, 1. Diod. XV 46. Paus. IX 1, 4—8,
dazu Schafer Demosth. I 68). Bis dahin war
Plataiai durch Harmosten und Besatzung auf spar-

tanischer Seite festgehalten worden (Isokr. XIV
13). Trotz der zwischen Athen und Plataiai

bestehenden Epigamie (Isokr. XIV 51) verhin-

derte die boiotische Partei in Athen, dass die

Athener fur die befreundete Stadt eintraten (Isokr.

XIV 38). Indessen wurden die vertriebenen Pla-

taier in die athenische Biirgerschaft aufgenommen
(Diod. Pans. a. a. 0.). Nach der ZerstOrung von
Plataiai scheint nur in Orchomenos die particu-

laristische Partei noch einmal emporgekommen zu
sein und eigene Miinzen gepragt zu haben; alle

anderen Munzen dieser Zeit sind in Theben ge-

schlagen worden und tragen nur den Namen des

Mfinzmeisters (Head Catal. of Greeck coins, Cen-
tral Greece XLXH). 371 versuchten die Athener
eine neue Friedensvermittlung; nachdem alle Be-
dingungen vereinbart worden waren, trat Epamei-
nondas von dem Abschlusse zuriick, da die Spar-
taner ihm nicht zugestehen wollten, fur den boio-

tischen Einheitsstaat zu unterschreiben (Xen. hell.

VI 3, 2. 19. 20. Plut. Ages. 18. Corn. Nep. Epam.
6, 4; vgl. die feinen Bemerkungen von Free-
>niann Hist, of Fed. Gov. 137).

Statt der Athener, die dem mit Sparta ge-

schlossenen Frieden treu blieben, brachte Iason

von Pherai den Boiotern Httlfe (Xen. hell. VI 1, 10.

Diod. XV 54, 3). Noch im Herbste 371 gewann
Epameinondas fiber Kleombrotos den entscheiden-

den Sieg bei Leuktra (Xen. hell. VI 4, 1—15.
Diod. XV 52—56. Plut. Ages. 28. Paus. IX 13,
3— 12). In dieser Schlacht fuhrte Pelopidas die
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heilige Schar (Diod. XV 81, 2. Plut. Pelop. 20. 22.

Corn. Nep. Pelop. 4, 2). Vor der Schlacht hatte

Epameinondas die Thespier und andere zweideutige

Bundesgenossen entlassen (Paus. IX 13, 8. Polyain.

II 3, 3). Nach der Schlacht fliichteten die Thespier

nach Kerasos (Paus. IX 14, 2). Kerasos wurde
erst von den Thessalern vergebens belagert (Paus.

IX 14, 3), dann von Epameinondas eingenommen
(Paus. IX 14, 4). Die Nachricht vom Siege der

Boioter wurde von den Athenern kfihl, von Iason
\

freundlich aufgenommen (Xen. hell. VI 4, 20. 21).

Die Vermittlung Iasons verschaffte dem spartani-

schen Heere sicheren Eiickzug (Xen. hell. VI 4,

22—26). Erst jetzt wurden die letzten Uberreste

der spartanischen Herrschaft in Boiotien beseitigt

(Paus. IX 6, 4), erst jetzt Orchomenos gezwungen,
dem Einheitsstaate beizutreten (Diod. XV 57, 1).

Die verbannten Boioter traten in das spartanische

Heer (Diod. XV 62, 1).

370 unternahm Epameinondas, von den Arka-

dern gerufen (Xen. hell. VI 5, 19. Diod. XV 62),

seinen ersten Zug in den Peloponnes. Phoker,

Euboier, Lokrer, Akarnanen, Herakleioten und Ma-
lier leisteten ihm Heeresfolge (Xen. hell. VI 5, 23).

Sein Vorstoss gegen Sparta blieb allerdings erfolg-

los (Xen. hell. VI 5, 23—32. Kallisth. frg. 12.

Diod. XV 63—65. Plut. Ages. 31. 32). Indessen

gelang es ihm, Messenien von Sparta loszureissen

(Diod. XV 66. Plut. Ages. 34. Paus. IX 14, 6. 7).

Der Einfall dauerte 85 Tage (Diod. XV 67, 1).

Ungehindert kehrte er heim
,
obgleich Iphikrates

vom athenischen Volke den Auftrag hatte, ihm
den Ruckzug fiber den Isthmos zu verlegen (Xen.

hell. VI 5, 51. 52; vgl Paus. IX 14, 6. 7). Zu
Hause wurde er wegen tlberschreitung seiner Amts-
zeit angeklagt (Plut. Pelop. 24. 25 ;

apophth. Epam.
23. Appian. Syr. 41. Corn. Nep. Epam. 7, 3ff.).

Noch 369 drang Epameinondas zum zweiten-

mal in den Peloponnes ein (Diod. XV 68. 69),

kehrte aber bald wieder um (Xen. hell. VII 1,

15— 18). Danach trat eine Entfremdung zwischen

den Boiotern und ihren peloponnesischen Bundes-
genossen ein (Xen. a. a. 0. 26). Epameinondas
wurde nach der Heimkehr der Boiotarchie ent-

setzt (Diod. XV 7&, 1. 2). In demselben Jahre

wurde Pelopidas nach Thessalien geschickt, um
den Tyrannen Alexandros von Pherai (Xen. hell.

VI 4, 35) zu bekampfen (Xen. hell. VH 1, 28).

Er schloss ein Biindnis mit Alexandros von Make-
donien (Diod. XV 67, 3. 4. Plut. Pelop. 26; vgl.

Iustin. VI 9. VII 6).

368 zog Pelopidas ohne Heer wieder nach Thes-
salien, Alexandros von Pherai liess ihn gefangen
nehmen (Diod. XV 71. Plut. Pelop. 27). Ein
thebanisches Heer, bei dem sich Epameinondas
ohne Commando befand, befreite ihn (Diod. XV
71. Plut. Pelop. 28. 29. Paus. IX 15, 1. 2. Corn.
Nep. Epam. 7, 1. 2; Pelop. 5, 1. 2). Die Ab-
wesenseit des Epameinondas benutzten die The-
baner, um Orchomenos zu zersWren (Diod. XV 79.

Paus. IX 15, 3. 37, 8, vgl. Roberts Ancient
Boeotians 17, 3). Dm dieselbe Zeit machte Phi-
liskos im Auftrage des Ariobarzanes einen ver-

geblichen Versuch, den Frieden zu vermitteln

(Xen. Hell. VH 1, 27).

367 zog Epameinondas zum drittenmal in den
Peloponnes, um ein Bundnis mit den Achaeern
zu schliessen. Indessen wurden diese durch den

Terrorismus der mit Theben befreundeten Demo-
kraten bald auf die spartanische Seite hinuber-

gedrangt (Xen. hell. VII 1, 41—43. 2, 4—12. Diod.

XV 75, 1. Paus. IX 15, 4. Polyain. V 16,3. Front.

Ill 2, 10). Gleichzeitig machten die Boioter einen

Versuch, durch Anschluss an Persien einen ihnen

gfinstigen Frieden zu erwirken (Xen. hell. VII 1,

33—40). Pelopidas bewog den PerserkOnig, die

Unabhangigkeit von Messenien anzuerkennen (Diod.

XV 81, 3. Plut. Pelop. 30. Corn. Nep. Pelop. 4, 4).

Indessen wurden die in Susa vereinbarten Be-
dingungen von den Griechen nicht angenommen
(Xen. a. a. 0.; vgl. Plut. Ages. 34). Dagegen
kam 366 ein Neutralitatsvertrag mit den Korin-

thern zu stande (Xen. hell. VII 4, 6—10; vgl.

Diod. XV 76, 3). In demselben Jahre entrissen

die Boioter den Athenern das schon vorher be-

drohte Oropos (Xen. hell. Vn 4, 1. Diod. XV
76, 1. Isokr. XIV 20. Plut. Phok. 9. Hermipp.
frg. 61. Schafer Demosthenes I 106£). 365
beschloss die boiotische Volksversammlung einen

neuen Feldzug nach Thessalien unter Fiihrung des

Pelopidas; mit dem Tode des Feldherrn musste das

boiotische Heer zwei siegreiche Schlachten bezahlen

(Diod. XV 80, vgl. 81, 2. Plut. Pelop. 31. 32. 34.

35. Corn. Nep. Pelop. 5, 3—5). Gleichzeitig stan-

den 300 boiotische Hopliten in Tegea, diese konn-

ten jedoch nicht hindern, dass die Arkader einen

Versuch machten, sich vom Bundnisse mit den
Boiotern loszureissen (Xen. hell. VII 4, 34—40.

5, 1. 2. Diod. XV 72, 3. 4). Wahrend so der

Einfluss der Boioter im Peloponnes ins Wanken
geriet, grilndeten sie eine Flotte, mit der sie in

den Machtbereich der Athener einbrachen (Diod.

XV 78. 79. Isokr. V 53. Aischin. Ill 65; vgl.

Agatharchides frg. 4).

Ein Zwiespalt zwischen Mantineia und Tegea
veranlasste 362 Epameinondas zu seinem vierten

Zuge in den Peloponnes (Xen. hell. VII 5, 4. Diod.

XV 82). Nach einem erfolglosen Angriffe auf

Sparta (Xen. hell. VII 5, 4-25. Diod. XV 82. 83.

Plut. Ages. 34) kam es bei Mantineia zur ent-

scheidenden Schlacht, in der Epameinondas siegte

und flel (Xen. hell. VII 5, 4—25. Diod. XV 84
—87. Plut. Ages. 35. Paus. IX 15, 5. Corn. Nep.
Epam. 9). Nach dem Tode des grOssten Boioters

wurde ein Frieden auf Grundlage des status quo
geschlossen (Diod. XV 89, 1. 2).

Mit dem Tode des Epameinondas begannen
i die Boioter von ihrer Hohe zu sinken (Diod. XV
88, 4). Allerdings halfen sie noch 361 den Me-
galopoliten, ihre Einheit gegeniiber den Separa-

tionsgelilsten einzelner arkadischer Stadte zu be-

wahren (Diod. XV 94). Sie versuchten 357, auf

Euboia Fuss zu fassen (Diod. XVI 7, 2). Doch
zwangen die Athener sie zum Riickzuge (Isokr.

V 53. Demosth. VUI 74. XVITI 90. XXI 174.

XXII 14), 355 begannen sie voll grosser Hoff-

nungen (Isokr. V 55) den heiligen Krieg gegen
die Phoker (Diod. XVI 25. 27, 5. 28, 3. 4. 29,

1. 2. 30. 31. 32, 1. 33, 4. Iustin. VH 1. 2). Ihre

nQo^evot unterstutzten sie (IGS 2418); die Athener
beobachteten eine ihnen unfreundliche Haltung
(Plut. Phok. 15), obgleich eine Partei in Athen
ihnen so eifrig ergeben war, dass sie darfiber die

athenischen Interessen vergass (Demosth. XVI).
Der Krieg in der Heimat hielt die Boioter nicht

ab. 353 Pammenes dem EmpOrer Artabazos gegen
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den Perserkenig zu Hulfe zu schicken (DM. XVI
34, 1. 2). 352 drangen die Phoker unter Onomar-
chos in Boiotien ein (Diod. XVI 35, 3), rissen
Orchomenos, Koroneia und das Tilphosseion von
Boiotien los, nahmen boiotische Truppen in Neon
gefangen, tdteten andere am Hedyleion (Demosth.
XIX 148; Tgl. Anaximenes frg. 9). Aber noch
in demselben Jahre wurde Phayllos in mebxeren
Schlachten von den Boiotern besiegt (Diod. XVI
37,5.6. S chafer Demosthenes II 180). 351 1

drangen die Boioter in Phokis vor (Diod. XVI
38, 5—7. 39, 8), schickten den Megalopoliten ge-
gen Sparta Hulfstruppen (Diod. XVI 39, 2. 5. 6. 7)
und unterstutzten den PerserkOnig gegenuber den
aufstandischen Agyptern (Diod. XVI 46, 4. 8. 9),
wogegen sie von jenem ein Geldgeschenk erhielten
(Diod. XVI 40, 1. 2). Ihren Fortschritten gegen-
iiber setzten manche Athener ihre Hoffnungen auf
Philipp von Makedonien, der eben damals in Thes-
salien kampfte (Demosth. IV 48). Doch stockten

!

die Erfolge der Boioter; 347 misslang ihnen ein
Versnch, den Phokern die verlorenen Stadte wie-
der zu entreissen (Diod. XVI 56. 58; vel. Demosth
XVin 18. XIX 141. 148. 321. Strab. IX 402f!
Schafer Demosth. I 186). Da sie an ihrer
eigenen Kraft verzweifelten, riefen die Boioter 346
Philipp herbei (Diod. XVI 58. Iustin. VIII 4, 4),
der den heiligen Krieg beendete (Diod. XVI 59).
Die makedonische Partei in Athen hatte gehofft,
der Konig werde die Hoffhungen der Boioter ent- £
tauschen und den boiotischen Gesamtstaat auf-
lOsen (Aischin. II 46. 47; vgl. Demosth. XIX 92.
Schafer Demosthenes II 252, vgl. 191f.). Da-
gegen bemiihte sich Demosthenes schon damals,
wahrend thebanerfeindliche Boioter in Athen auf-
genommen wurden (Demosth. V 18), um eine
AussOhnung zwischen Athen und Theben (Scha-
fer Demosthenes II 191f.). Philipp gewahrte den
Boiotern Anteil an seiner Agonothesie (Diod. XVI
60, 2), gab ihnen die drei verlorenen Stadte zu- 4
nick (Demosth. V 22. XIX 92. 325f. 334 VIII
63 frg. 22. Aischin. II 46. in 80; vgl. Schafer
Demosthenes II 87f.). Orchomenos hatte sich Phi-
lipp gleich bei seinem Anmarsche ergeben (Aischin.
II 46) und ein Stuck von Phokis dazu (Demosth
XIX 141, vgl. 127). Dafiir verlangte Philipp von
ihnen freien Durchmarsch nach Attika (Aristot.
Rhetor. 1397 b 31f.).

Auch nach Philipps Abzuge bestand die Freund-
schaft zwischen ihm und den Boiotern fort (Sch a - 5.

fer Demosthenes II 537. 538). Theogeiton und
Timolaos waren die Fuhrer der makedonischen
Partei in Theben (Polyb. XVIH 14, 4). Vergebens
bemiihte sich die boiotische Partei in Athen, eine
Annaherung zwischen Athen und Theben zu stande
zu bringen (Demosth. XVin 161! Aischin. DH 73).
Auch als die Amphisseer 339 bei den Amphiktyo-
nen Klage gegen Athen erhoben, handelten sie
im Einverstandnisse mit den Thebanern (Aischin.
III 70). Erst als es Aischines gelungen war, den
Unwillen der Amphiktyonen gegen Amphissa zu
richten, nahmen Athener und Boioter flberein-
stimmend fur die angegriffene Stadt Partei (De-
mosth. XVHI.148). Nach Philipps zweitem Ein-
marsche in Mittelgriechenland traten die Boioter
offen auf die Seite der Athener (Iustin. IX 3 5
Demosth. XVIII 153). Demosthenes brachte ein
Bundnis zwischen beiden Staaten zu stande (Diod.

XVI 84. 85. Demosth. XVIII 171ff.), durch welches
Theben als Hauptstadt des boiotischen Einheits-
staates anerkannt wurde (Aischin. Ill 73). Ver-
gebens bemiihte sich Philipp, die Boioter auf seiner
Seite festzuhalten (Diod. XVI 85, 3. 4. Demosth.
XVIH 164ff.

; vgl. Aischin. Ill 74f.). Demosthenes
beherrschte jetzt auch die boiotische Volksver-
sammlung, und die Boiotarchen richteten sich nach
seinem Willen (Plut. Demosth. 18). In der Schlacht
bei Chaironeia unterlag das Heer der Verbiindeten
der makedonischen Phalanx (Diod. XVI 85. 86.
Plut. Al. 9). Nun wurde der boiotische Einheits-
staat aufgelOst, Plataiai zum zweitenmale her-
gestellt (Pans. IX 1, 8), Oropos an die Athener
abgetreten; Theben musste eine boiotische Be-
satzung aufnehmen (Diod. XVI 87. Paus. IX 6, 5).

Nach Philipps Tode beschlossen die Thebaner,
die makedonische Besatzung zu vertreiben und
Alexander den Oberbefehl zu verweigern (Diod.

!0XVH 2, 3), wurden aber durch den schleunigen
Anmarsch Alexanders an der Ausfiihrung dieses
Entschlusses verhindert (Diod. XVII 4, 4. 5).
Wahrend jedoch Alexander im Norden der Balkan-
halbinsel stand, vollzogen sie den vorher geplanten
Abfall in der That (Diod. XVH8, 2; vgl. Aischin.
Ill 88. Deinarch. I 92). Schnell eilte Alexander
herbei (Arrian. an. I 7). Demosthenes stand mit
der nationalen Partei in Theben in Verbindung
(Plut. vit. dec. orat. 847 B); indessen blieb die

0 den Boiotern aus Athen und anderen Staaten ver-
sprochene Hiilfe aus (Diod. XVII 8, 5. 6. Plut.
Demosth. 24). Seinem Schicksal uberlassen wurde
Theben nach tapferem, aber kurzem Widerstande
erobert; bei der Pliinderung zeigten die Phoker
und thebanerfeindlichen Boioter den grOssten Eifer
(Arrian. an. I 8. Diod. XVII 9—13). Nach Be-
schluss seiner hellenischen Bundesgenossen liess
Alexander Theben zerstOren (Arrian. an. 1 9, 6 9
Diod. XVII 14. Plut. Al. 11. Iustin. XI 3. 4).'

3 Gleichzeitig wurden die Mauern von Plataiai und
Orchomenos hergestellt (Arrian. a. a. O. Plut. Arist.
11). Das Gebiet von Theben wurde an die feind-
lichen boiotischen Stadte verteilt; der boiotische
Bund bestand fort (vgl. Head Catal. of Gr. coins,
Central Greece 37. 38. XLIV) und bewies Ale-
xander treue Anhanglichkeit. Boiotische Truppen
kampften in seinem Heere (Arrian. an. H 7, 8). Die
fliichtigen Thebaner aufzunehmen, wurde den Athe-
nern gestattet (Diod. XVn 15, 4. 5. Plut. Al

) 13. Paus. IX 6, 5. 6. 7). Thebanische Gesandte
an Dareios, die in Asien in Gefangenschaft gerieten,
wurden von Alexander begnadigt (Arrian. an. II
15, 2-4).

6 k

In dem nach Alexanders Tode ausbrechenden
lamischen Kriege hielten die Boioter treu zu Anti-
patros, da ihnen dieser den Besitz des Gebietes
von Theben zu garantieren schien (Diod. XVIH
11). Sie wurden von Leosthenes besiegt (Diod.
a. a. O. Plut. Phok. 23. Hypereid. gegen Demosth.

) 5 [6]). Nun planten die Athener einen Feldzug
nach Boiotien, von dem sie jedoch Phokion zu-
ruckhielt (Plut. Phok. 24. Polyain. HI 12; vgl.
die wnnderbare Nachricht bei Zosim. vita Demosth.
p. 150). Wider alles Erwarten stellte 316 Kas-
sandros im Einverstandnisse mit den Boiotern und
unter Mitwirkung vieler Griechen Theben her (Diod.
XX 54. Paus. IX 7, 2). Theben wurde nun wieder
das angesehenste Glied des neuen boiotischen
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Bnndesstaates, dessen Einheit locker war im Ver-

gleich mit dem von Epameinondas gegriindeten

Gemeinwesen, aber fester als die des bis 387 be-

stehenden Bundes (Preuss Quaest. Boeot. 2ff., vgl.

Niese Griech. u. maked. Staat. I 333, 1).

tJber den Bestand und die Verfassung des

Bundes in dem auf die Wiederherstellung Thebens
folgenden Jahrhundert geben die Inschriften ver-

haltnismassig genaue Auskunft. Uber die zum
Btinde gehorigen Stadte sindvon besonderem Werte
einige Weihinschriften, deren Ertrag vornehmlich
von Holleaux (Bull. hell. XI 15. XIII Iff. 20)
eingeheimst worden ist. Dazu kommen ander

weitige Inschriften und einige litterarische Nach-
richten. Von den nur vereinzelt bezeugten Bundes-
stadten sind einige minder bedeutend, andere

haben, wie Chalkis (IGS 2724 b), Aigosthenai

(IGS 219—222) und Megara (IGS 209. 210. 211.

212. 214. 217. 218) nur voriibergehend zumBunde
gehfirt. Ausser den genannten sind als Bundes-
stadte bezeugt: Akraiphion (IGS 2724 a. 2724 c

gegen 300. IGS 2712. 2716. 2719 nach 250; vgl.

Paus. IX 23, 5), Anthedon (IGS 1672. 4172 ge-

gen 200; vgl. Strab. IX 404), Chaironeia (IGS
2724 c gegen 300; vgl. Strab. 1X407. Paus. IX
39, 5), Chorsiai (IGS 2390), Haliartos (IGS 2724.

2724 b gegen 300; vgl. Strab. IX 407), Hyettos

(IGS 2809. 2832 nach 250; vgl. Paus. IX 24, 3),

Kopai (IGS 2724 d gegen 300; vgl. Paus. IX 24, 1),

Koroneia (IGS 1723. 1724 a. 2724 gegen 300. 2307
gegen 200; vgl. Strab. IX 407), Larymna (? Strab.

IX 405. Paus. IX 23, 7. 24, 1), Lebadeia (IGS
2724 gegen 300. IGS 3088 urn 250. IGS 3068.

3083; vgl. Paus. IX 39, 1), Opus (Holleaux
Bull. hell. XVI 469 gegen 200), Orchomenos (IGS
2723. 2724. 2724 b. 2724 c. 2724 d gegen 300. IGS
3175 um 300. IGS 3172. 3173. 3207 gegen 200.

IGS 3184), Oropos (IGS 2724 a gegen 300. IGS
280. 289. 291. 292. 293. 294. 295. 296. IGS 237.

239. 240. 245. 246. 247. 251. 252. 253. 254. 255.

256. 273. 4263 um 250. IGS 276. 303. 2461 nach
250. IGS 261. 302. 304. 308. 310. 312. 322. 3207
gegen 200. IGS 322. 4262 um 200. IGS 278. 298.

299. 307. 393. 4259; vgl. v. Wilamowitz Herm.
XXI 101f.), Plataiai (IGS 2723. 2724. 2724 b.

2724 c gegen 300. IGS 4261 um 250. IGS 1672.

2307 gegen 200), Tanagra (IGS 2723. 2724. 2724 a.

2724 b. 2724 c. 2724 d gegen 300. IGS 292 vor

250. IGS 2307 gegen 200. IGS 283; vgl. Strab.

IX 404), Theben (IGS 2723. 2724. 2724 a. 2724 b.

,

2724 c. 2724 d gegen 300. IGS 1672. 2307 gegen

200), Thespiai (IGS 2723. 2724. 2724 b. 2724 c

gegen 300. IGS 4147. 4148 gegen 300—250. IGS
4260 nach 250. IGS 1672. 2307 gegen 200; vgl.

Strab. IX 409), Thisbe (IGS 2724 b. 2724 c gegen

300; vgl. Strab. IX 411. Paus. IX 32, 2).

Ausser den selbstandigen Bundesstadten, die

fur sich standen, gab es noch kleinere, die in

owreXeuu vereinigt waren (Pans. IX 3, 6). Jeder
Burger einer Bundesstadt war berechtigt, an den
Versammlungen des boiotischen da/tog teilzuneh-

men. Diese ubten die Bundessouveranetat des

y.oirov Bouot&v aus. Der Saftoe verleiht Privi-

legien (IGS 280. 283. 352. 393. 2858. 2868. 2869.

4259. 4260. 4261; vgl. 2861. 2864) oder bestatigt

Privilegien, die vorher von Bundesstadten verliehen

sind (IGS 290). Er entscheidet Streitigkeiten zwi-

schen Bundesstadten (IGS 2792V Vor allem sorgt

er fiir die Feste, die der Bund ausschliesslich

oder mit Einzelstadten zusammen ausrichtet (IGS

351. 3178. 3426. 4135. Paus. IX 3, 5). Der erste

Bundesbeamte ist der Archon (Foucart Bull,

hell. IV 83ff. Durrbach ebd. IX 318), der bald

ohne Zusatz (IGS 2724. 2724 a. 2724 b. 2724 c.

2724 d. vgl. 2724 e gegen 300. IGS 280. 290 gegen
250. IGS 4260. 4261 nach 250. IGS 1672. 3173.

3207 gegen 200. IGS 393. 4259), bald aex<™ Boia>-

i roTg (IGS 2723 gegen 300. IGS 3175 um 300. IGS
2716. 2717. 2809—2831 nach 250. IGS 3172. 3174.

3178. 3179. 3180. 4172 gegen 200. IGS 2390.

2858. 3068. 3083. 3084) , bald oqx<ov h xovtQ
(IGS 289. 291. 292 vor 250. IGS 237. 239. 240.

245 um 250. IGS 822 gegen 200. IGS 299) oder

ev y.oivqi Bouazcov (IGS 298. 294. 295. 296 vor

250. IGS 246. 247. 251. 252. 258. 254 um 250. IGS
276. 303. 2719 nach 250. IGS 261. 302. 304. 310.

312. 322 gegen 200. IGS 4262 um 200. IGS 255.
i 256. 273. 278. 279. 307), bald aQxayv ev 'Orzyory
(IGS 1747. 1748 zwischen 300 und 200. IGS 27.

28. 208. 209. 21.0. 211. 212. 214. 217. 218. 220.

222, vgl. 221 um 250) genannt. Der Zusatz Jv

'OyztjOTqi bezeichnet die Leitung des Poseidon-

festes zu Onchestos, wie man den in romischer

Zeit vorkommenden Zusatz ev 'AxQauploig auf das

Fest des ptoischen Apollon beziehen konnte (IGS

2871). Daneben bestand das Amt der sieben Boio-

tarchen fort (IGS 2407. 2408 gegen 260; vgl.

Koehler Herm. XXIV636ff. IGS 3088); ob die

sieben Vertreter der Boioter, die im Namen des

xoivov Dedicationen vollziehen, mit den Boiotar-

chen identisch sind, ist mindestens zweifelhaft

(IGS 2723. 2724. 2724 a. 2724 b gegen 300. IGS
1672. 3207 gegen 200, dazu Dittenberger; vgl.

Lolling Athen. Mitt. EI 91. Gilbert Gr. Staats-

alt. II 56). Den Boiotarchen untergeben waren
Hipparchen und Harchen (IGS 3088). Vereinzelt

erscheint auf einer delphischen Freilassungsur-

kunde ein Strateg der Boioter (Wescher-Fou-
cart Inscript. de Delphes 207; vgl. Gilbert Gr.

Staatsalt. II 55).

Diese Verfassung scheint von der Wiederher-

stellung Thebens bis zum Beginn der romischen

Herrschaft ziemlich unverandert bestanden zuhaben.

In zwischen erfuhr das aussere Schicksal der Boioter

vielfaltigen Wechsel. Durch die Herstellung The-

bens machte sich Kassandros die Boioter zu Feinden
(Droysen Diadochen II 105). Sie schlossen 313
ein Bundnis mit Antigonos ab (Diod. XIX 75, 6).

Zwar nahm Kassandros Oropos, zog die Thebaner
auf seine Seite nnd schloss mit den ubrigen Boio-

tern einen Waffenstillstand (Diod. XIX 77. 68).

Aber Ptolemaios, ein Offlcier des Antigonos, ver-

trieb die makedonische Besatzung aus Theben
(Diod. XIX 78). Als Polysperchon 309 im Einver-

standnisse mit Kassandros durch Boiotien in den

Peloponnes einzudringen suchte, wurde er von den

Boiotern zuruckgedrangt (Diod. XX 28, 4). Vor

304 bekam Kassandros Boiotien wieder in seine

Gewalt (Droysen Diadochen H 184); um diese

Zeit wurde Menandros, ein Freund des Antigonos,

xotvrp doy/iazi Boimx&v aus Oropos vertrieben

(Hermipp. frg. 36). Das schloss nicht aus, dass

ein Boioter mit Namen Zoilos im Dienste des De-

metrios Poliorketes stand (IGS 1). 304 fielen die

Boioter von Kassandros zu Demetrios ab (Diod.

XX 100, 6. Niese Griech. u. maked. Staat. I
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334, vgl. 317. CIA II 736. IGS I 2405f.). Da-
gegen scheint es, dass nach der Schlacht bei Ipsos

die Boioter sich mit den Athenern vereinigt von
Antigonos lossagten (Plut. vit. dec. orat. 851 D. B.
Droysen Diadoch. II 250. Niese a. a. 0.;
vgl. Polyaen. Ill 7). Sie wurden jedoch von De-
metrios zur Unterwerfung gezwungen und nach
erneutem Abfall durch Einnahme von Theben
vollends gedemfltigt (Diod. XX 100, 5—7. Plut.

Demetr. 39. 40. Droysen Diadoch. II 258. 279.

Niese Griech. n. maked. Staaten I 366. 369ff.;

vgl. Polemon frg. 15. Polyaen. IV 7, 11). Nach
dem Verluste von Makedonien erklarte Demetrios
288/7 als Fliichtling Theben fiir frei (Plut. Demetr.
45. 46). 289/7 wurde ein Streit zwischen den
Athenern und dem hoiv6v der Boioter durch einen

Schiedsspruch der Lamier ausgetragen (CIA II

308; vgl. Dnger Philol. XXXVIII 491. v. Wila-
mowitz Antigonos v. Karystos 244). 278 stellten

die Boioter 10 000 Hopliten und 500 Eeiter zum
Kampfe gegen die Gallier (Paus. VII 6, 4. Droy-
sen Diadoch. II 347). Vielleicht kamen sie da-

durch in Verbindung mit den Phokern; zu un-

gewisser Zeit haben sie mit diesen ein Biindnis

geschlossen, welches von den Boiotern zu Onchestos,

von den Phokern in Anwesenheit der Boiotarchen
beschworen wurde (Lolling Athen. Mitt. Ill 22).

Ebenfalls ungewiss ist die Zeit, zu welcher die

Boioter von den Aitolern aufgefordert wurden, die

Vermittlung eines Grenzstreites zu ubernehmen
(IGS 188). Als Arat die Macht des achaeischen

Bundes begrflndete, gelang es ihm zunachst, auch
die Boioter auf seine Seite zu ziehen (Polyb. XX
4, 2ff. 6, 7ff. Dittenberger Sylloge 182. Plut.

Philop. 12). Indessen wurden sie von den Aito-

lern angegriffen (Polyb. XX 4. 5; vgl. IV 4, 5.

25, 1. IX 34, 11) und durch eine schwere Nieder-

lage zur Sympolitie gezwungen (Plut. Arat. 16.

Paus. II 8. Droysen Epigonen I 411). Lange
dauerte die aitolische Herrschaft inBoiotien nichtj

denn Demetrios II. von Makedonien (dessen Krieg
rait den Aitolern Droysen Epigon. II 35 von
239—235 setzt) unterwarf Boiotien ohne Schwert-
streich, und seine Anhanger Askondas und Neon
sorgten dafur, dass die Gegenpartei vollends unter-

driickt wurde und nicht den leisesten Versuch
einer Losreissung wagen durfte (Polyb. XX 5).

In die Zeit der makedonischen Herrschaft setzt

Head (Catal. of Gr. coins, Central Greece 40. 41)
eine Reihe boiotischer Bundesmunzen ohne Stadte-

abzeichen. Andere boiotische Miinzen sind aus
dieser Zeit nicht nachweisbar. In den Listen der

Hieromnemonen sind die Boioter wahrend der zwei-

ten Halfte des 3. Jhdts. nachst Aitolern und Del-

phern am haufigsten vertreten (vgl. Bd. I S. 1930).

Als Antigonos, von Arat eingeladen, 222 gegen
Kleomenes zog, leisteten ihm die Boioter Heeres-

folge (Polyb. n 49. 65; vgl. IV 69, 5). Sie ge-

horten zu dem grossen gegen Kleomenes geschlos-

senen Bflndnis (Polyb. IV 9, 4). Mit den ubrigen
Bundesgenossen zusammen wurden sie 220 gegen
die Aitoler von den Achaiern zu Hulfe gerufen
(Polyb. IV 15, 1). Auf einer von Philipp 220 zu
Korinth geleiteten Bnndesversammlung stimmten
boiotische Gesandte in die Klagen iiber aitolische

Cbergriffe ein (Polyb. IV 25, 1).

Wahrend des zweiten punischen Krieges blieben
die Boioter mit Philipp verbiindet (Polyb. IX 38,

5. XI 5, 4). Als sie 208 einen Angriff von den
Romern und Attalos befurchteten, baten sie Philipp
um Hulfe (Polyb. IX 41, 3). 205 schloss Philipp
den Prieden mit den Romern auch im Namen der
Boioter (Liv. XXIX 12). Auch weiterhin blieb
Boiotien in Philipps Gewalt; dafur sorgte die

makedonische Besatzung in Chalkis (Polyb. XVIII
11, 6. Appian. Mak. 8). Andrerseits mochten die

zur Besatzung von Korinth gehOrigen Boioter als

Geiseln dienen (Liv. XXXIH 14). Die makedo-
nische Partei in Boiotien benutzte ihr funfund-
zwanzig Jahre (215—190) wahrendes Ubergewicht
zu einer furchtbaren Misswirtschaft; Eecht und
Gericht lagen darnieder, die Beamten benutzten
ihre Gewalt zu Erpressungen , deren Ertrag sie

in wiister Schlemmerei verzehrten (Polyb. XX 6,

1—6). Durch diese Gewaltherrschaft kam die

Landschaft materiell tief herunter ; das zeigt die TJnr

fahigkeit der Stadt Orchomenos, ihre Glaubigerin
Nikareta zu befriedigen (IGS 3172), und das be-
weisen auch die Mittel, die zur Ausriistung und Un-
terhaltung eines Beitergeschwaders angewandt wer-
denmussten (v. Wilamowitz Herm. VIII 431ff.).

Trotz dieser Missstande und trotz ihrer an-
haltenden Peindseligkeit gegen die ROmer kamen
die Boioter in den Friedensschltissen der Romer
mit Philipp und Antiochos verhaltnismassig gut
weg. Mit Hulfe des Attalos und der Achaier ge-
lang es Plaminin schon vor der Schlacht bei Ky-
noskephalai, die Boioter zum Abfalle von Philipp
zu bewegen (Liv. XXXIII 1. 2; vgl. XXXVII 53.

Plut. Tit. 6. Zonar. IX 16). Von 196—146 sind
in Boiotien Bundesmunzen gepragt worden, dar-

unter Kupfermunzen mit Silberkurs: auch ein

Zeichen der traurigen materiellen Lage (Head
Catal. of Gr. coins XLV).

Die Boioter erwiesen sich bald als unzuver-
lassige Bundesgenossen der Romer. Nicht nur
kampften unter Nabis boiotische SOldner gegen
die Romer (Polyb. XIII 8, 3—6); die boiotische

Volksversammlung wahlte Brachyllas, einen An-
hanger Philipps, zum Bundesfeldherrn (dies Amt
wird wahrend der letzten Jahrzehnte des Bundes
Ofter erwahnt). Im Einverstandnisse mit Flaminin
liessen diesen Zeuxippos, Peisistratos und andere
Romerfreunde aus dem Wege raumen (Polyb. XVIII
43. Liv. XXIII 27. 28); Zeuxippos entfloh nach
Anthedon, Peisistratos und andere Schuldige wur-
den mit dem Tode bestraft. Die Erbitterung der
Boioter gegen die Romer ausserte sich in zahl-

reichen Gewaltthaten gegen rOmische Soldaten
und Kaufleute, die schliesslich Plaminin zu be-

waffhetem Einschreiten notigten; die Schuldigen
wurden ausgeliefert, eine Busse von 30 Talenten
gezahlt, vor allem die Stadt Koroneia geziichtigt

(Liv. XXXm 29. Polyb. XX 7. 3).

Diese Strafmassregeln waren nicht gerade ge-

eignet, die Boioter den Romern freundlicher zu
stimmen. Deshalb machte sich Antiochos Hoff-

nung, sie auf seine Seite zu Ziehen (Liv. XXXV
47). Seine erste Aufforderung wurde dilatorisch

beantwortet (Polyb. XX 7, 3—5. Liv. XXXV 50).

191 beschlossen die Boioter, ein Biindnis mit An-
tiochos abzuschliessen (Liv. XXXVI 6), und nahmen
ihn auf seiner Reise nach Griechenland ehrenvoll

auf (Polyb. XXI 20, 5. Appian. Syr. 13). Bare
neue Unterwerfung unter die ROmer vermittelte

Attalos von Pergamon (Polyb. XXI 20, 5). W. Aci-
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lius Glabrio erleichterte ihnen die Reue durch

schonende Behandlung des Landes (Liv. XXXVI
20). Nach dem Prieden der ROmer mit Antio-

chos regte sich bei den Boiotern die Sehnsucht.

nach dem Ende der Misswirtschaft (Polyb. XXII
4, 1—3). Aber noch immer weigerten sie sich,

trotz der vom Senat erhaltenen Aufforderung, Zeu-

xippos zurfickzufuhren (Polyb. XXH 4, 4ff.). Nur
die Unth&tigkeit des Senats und die Vermittlung

der Megarer verhinderten den Ausbruch eines 1

offenen Krieges (Polyb. XXII 4, 8ff.). 183 ver-

mittelten boiotische Gesandte einen Prieden zwi-

schen Messeniern und Achaiern (Polyb. XXIII 16,

4. 5). 180 erneuerte der Senat die Porderung,

die verbannten RCmerfreunde zuruckzuftlhren (Po-

lyb. XXTV 12, 6).

Auch als Perseus sich zum Kriege gegen die

Romer riistete, fand er vor allem in den Boiotern

Bundesgenossen (Liv. XLII 12. 13. 42, auch Polyb.

XXII 8, 5. Appian. Mak. 11, 1. 7; vgl. Nitzsch5
Polyb. 25f.). 171 wurden die Legaten Q. Marcius

und" A. Atilius nach Boiotien und dem ubrigen

Mittelgriechenland geschickt (Liv. XLn 37). Ver-

bannte Boioter und boiotische Gesandte trafen

Marcius 171 in Thessalien (Liv. XLII 38). Die

romischen Gesandten liessen den Boiotern sagen,

sie wurden sehen, welche Stadte mit dem von

der Bundesversammlung beschlossenen makedoni-

schenBiindnisse nicht einverstanden gewesen waren.

Entschuldigende Gesandte aus Chaironeiaund The- f

ben wurden nach Chalkis beschieden. In Theben

hatte die rOmische Partei durch tfberrumpelung

den Beschluss durchgesetzt, den der Gegenpartei

angehOrigen Boiotarchen die Thore zu schlie'ssen.

Die Boiotarchen gingen nach Thespiai, wurden

von dort zuruckgerufen und setzten nun Verban-

nung und Todesurteil gegen die Fuhrer der rOmi-

schen Partei durch. Ismenias, das Oberhaupt der

makedonischen Partei, begab sich nach Chalkis;

dort traf er mit den verbannten ROmerfreunden <

zusammen (Liv. XLII 43). Diese standen Isme-

nias nach dem Leben; die Unterwerfung von ganz

Boiotien, die er anbot, wurde von Marcius zu-

ruckgewiesen
,
dagegen die einzelner Stadte wie

Thespiai, Chaironeia und Lebadeia angenommen
(Polyb. XXVII 1, 1—5. Liv. XLII 44, vgl. 47).

Auch in Theben trat ein neuer Umschwung ein,

den allerdings die ROmerfeinde aus Koroneia und
Haliartos eine Zeit lang hinderten. Erst als

Olympichos aus Koroneia auf die rOmische Seite

flbertrat, wurde die Riickfuhrung deT Romerfreunde

und die Unterwerfung unter Rom beschlossen;

Neon und Hippias, zwei Fuhrer der makedoni-

schen Partei, mussten fliehen (Polyb. XXVH 1,

6—13. Liv. XLII 44). Auch weiterhin gelang es

Marcius, die boiotischen Stadte einzeln zur Unter-

werfung zu bringen; von den ROmerfeinden ent-

kam Neon zu Perseus, den er nachher auf seiner

Flucht begleitete (Liv. XLIV 43), Ismenias und
Diketas tflteten sich in der Gefangenschaft (Polyb.

XXVII 2, 1—10).
Aber noch in demselben J. 171 suchten make-

donische Gesandte auf der Ruckkehr von Rhodos

in Theben, Haliartos und Koroneia die alten Sym-
pathien zu beleben (Liv. XLII 46; vgl. Polyb.

XXVI 5. XXVin 5, 8). Deshalb wurde P. Len-

tulus beauftragt, die Boioter auf der rSmischen

Seite festzuhalten (Liv. XLII 47). Er belagerte

Haliartos, zusammen mit M. Lucretius; ein Teil

der boiotischen Jugend stand auf rOmischer Seite

(Liv. XLn 46). Nach heldenmutiger Verteidi-

gung musste sich Haliartos ergeben; die Stadt

wurde zerstOrt, die Burgerschaft in die Sclaverei

verkauft, das Gebiet spater den Athenern ge-

schenkt (Polyb. XXX 21. Strab. IX 411). Auch
in Theben wurde die rOmische Partei verstarkt,

ein Teil der feindlichen Familien in die Sclaverei

verkauft (Liv. XLDI 63). Der Consul brachte den

Winter 171/70 in Boiotien zu, da die Thebaner

iiber Belastigung aus Koroneia klagten (Liv. XLII
67). 169 wurden die Thebaner von C. Popilius

und Cn. Octavius ermahnt, dem rOmischen Bund-
nisse treu zu bleiben (Polyb. XXVIII 3, 2). Nach
der Schlacht bei Pydna entsandten die Boioter

Mnasippos an L. Aemilius Paulus, um wegen des

Sieges iiber Perseus zu gratulieren (Polyb. XXX
13, 3). Als die zehn Senatoren die Verfassung von

i Griechenland ordneten, setzten es die Boioter, die

sich an sie herandrangten, durch, dass wirkliche

und angebliche ROmerfeinde nach Rom entboten

wurden (Liv. XLV 31).

Bei dieser Regelung der griechischen Zustande

muss der boiotische Bund, jedoch unter Ausschluss

von Oropos, noch einmal hergestellt worden sein

(Paus. VII 14, 4. 16, 6. Mommsen R. G. I 745;

vgl. dagegen Freemann Hist, of Fed. Gov. 144).

158 besserte sich die Lage in Boiotien nach dem
i Tode des Mnasippos (Polyb. XXXH 20, 2). Aber

auch im letzten Freiheitskampfe der Griechen

nahmen die Boioter gegen Rom Partei (Liv. per.

LII). Sie wurden von Metellus in zwei Schlach-

ten, bei den Thermopylen und im inneren Phokis,

besiegt (Oros. V 3. Hist. misc. IV 13). Die The-

baner fliichteten alle aus ihrer Stadt und liessen

sie Ode liegen (Polyb. XXXIX 9, 10).

Seitdem standen die boiotischen Gemeinden

unter rOmischer Aufsicht. Der landschaftliche Ver-

Iband hat, vielleicht ausschliesslich zu sacralen

Zwecken, bis in die rOmische Kaiserzeit fortbe-

standen. Einzelne boiotische Gemeinden haben

in dieser Zeit Kupfermunzen gepragt (Head Catal.

of Gr. coins, Central Greece XLV). Ein zwischen

Akraiphion und anderen boiotischen Stadten aus

gebrochener Grenzstreit, der von Holleaux (Bull,

hell. XIV 31) unter Dittenbergers Zustimmung
(IGS 4130. 4131) in die rOmische Zeit gesetzt

wird, ist wegen der Verwandtschaft der Larisaier

) mit alien Boiotern von Larisa entschieden worden.

Neue schwere Verwustungen erlitt Boiotien im

ersten mithradatischen Kriege. Die Boioter, ihrem

alten ROmerhasse folgend, traten zun&chst auf die

Seite des orientalischen KOnigs. Sulla zwang sie,

sich den Romern wieder zu unterwerfen (Appian.

Mithr. 30; vgl. Paus. IX 7, 4), zumal die Ruck-

sichtslosigkeit, mit der Archelaos, der Feldherr

des Mithradates, die Landschaft aussog, die

Stimmung den Romern gunstiger gemacht hatte

3 (Plut. Sull. 16. 17). Den Thebanern, die an der

Parteinahme gegen Rom die Hauptschuld trugen,

nahm Sulla ihr Land und gab die Halfte davon dem
pythischen, die andere Halfte dem olympischen

Heiligtum (Plut. Sull. 19. Hertzberg Griechen-

land unter den Romern I 374). Durch den er-

neuten Vorstoss des Mithradates geriet Boiotien

85 wieder ins Schwanken, wurde aber von Sulla

schnell beruhigt (Appian. Mithr. 51). Larymna,
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Anthedon und Haliai wurden zerstOrt, die ubrige

Landschaffc verwfistet (Plut. Sull. 26; vgl. Paus.

IX 33, 4). Ein Streit zwischen Chaironeia und
Orchomenos wurde 74 von L. Lucullus taktvoll

beigelegt (Plut. Kim. 1. 2).

Unter der Habsucht anderer Statthatter und
der Steuerpachter hatte Boiotien schwer zu leiden

(Cic. in Pison. 86. 96; de dear. nat. Ill 49; vgl.

pro Flacc. 63. 100). Im zweiten Bttrgerkriege

nahmen die Boioter wieder fur den Schwacheren
Partei (Appian. b. c. II 49. 70). Boiotische Mann-
schaften wurden von Pompeius in die Legionen
eingestellt (Caes. b. c. Ill 4, 2) und nahmen bei

Pharsalos am Frontkampfe teil (Appian. b. c.

II 75).

Zu Anfang der Kaiserzeit war ganz Boiotien

ausser Thespiai und Tanagra verkommen (Strab.

VII 403, vgl. 410). Trotz dieses Notstandes dauerte

die boiotische Schwelgerei fort (Boeckh CIG
1625). Unter Caligula gab es in Boiotien eine

jiidische Niederlassung (Philo legat. ad Gai. § 36).

Um dieselbe Zeit war es sehr schwer, einen Mann
zu linden, der die Boioter bei einer panhelleni-

schen Festgesandtschaft an den Kaiser vertrat

(IGS 2711. 2712). Mit der Zeit erholten sich

einige Gegenden Boiotiens (Hertzberg Griechen-

land unter d. Rom. H 440ff.). Im 2. und 3. Jhdt.

flnden wir Boiotarchen mit romischen Namen (IGS

106. 2242. 3426). Der bescheidene Wohlstand
Boiotiens wurde durch die Gothen unter Alarich

aufs neue zerstOrt (Zosim. V 5, 8). Trotzdem
leisteten 401/2 die Boioter einen Beitrag zu der

alien griechischen Stadten von Arcadius aufge-

legten Getreidelieferung (IGS 24). Schliesslich

wurde die viel geplagte Landschaft durch das

grosse Erdbeben von 551 besonders hart mitge-

nommen (Procop. de bell. Goth. IV 25).

[F. Cauer.]

2) Mutter der Hyaden von Hyas, Hyg. astr.

II 21. [Escher.]

Boiotos (BoKoxog). 1) Sohn des Poseidon,

Enkel des Kronos (fidxag araf): Korinna frg. 1

Bgk. aus Herodian. jr. pov. U%. XI 8, wo Koch ly
aus metrischen Grfinden das Boiwxe (sic) streichen

wollte; dagegen Bergk PLGni*543, vgl. Et.

M. s. Boioizog. B. ist Eyonymos von Boiotien,

Sohn der Arne von Poseidon nach Hellanikos

Bouoxiaxd frg. 6 und Apollodor. ev (hv/iolojiwv?)

t$ / aus Schol. AD II. n 494, FHG 146 = Niko-

krates jr. toC «• 'Ehxwvi aycovoe (Geffcken De
Steph. Byz. 45f. 76) frg. 3 aus Steph. Byz. s.

Botcotla, FHG IV 466 = Schol. D II. II 507. Nach
Diodor. IV 67 wird B. mit seinem Zwillings-

bruder Aiolos (H) in Metapontion geboren, wohin
seine von Poseidon schwangere Mutter Arne von
ihrem strengen Vater Aiolos in Begleitung eines

Metapontiers verschickt worden war. Dieser kin-

derlose Reisebegleiter adoptiert die Zwillinge;

infolge eines Aufstandes werden sie spater KOnige
von Metapontion, toten ihres Pflegevaters Gattin

Autolyte infolge eines Streites derselben mit ihrer

Mutter und fliehen nach der Blutthat mit vielen

Freunden fibers Meer, B. nach Aiolis, wo er vom
Grossvater Aiolos adoptiert wird, sein Konigreich,

Arne umgenannt, erhalt, seine Reisebegleiter

Boicoxot nennt, den Itonos erzeugt und Gross-

vater des Hippalkimos, Elektryon, Archilykos und
Alcgenor wird, ein Geschlecht vor den Troika.

2) Sohn des Poseidon von der Melanippe, der

Tochter des Hellensohnes Aiolos und der Chei-

rontochter Hippe : Euripides, MeXavhrnr; jj ooipdg.

Argum. bei Greg. Korinth. rhet. VII 1313, frg.

484—492. Hier wird B. mit seinem Zwillings-

bruder in der Heimat geboren und von der Mutter

aus Angst vor dem Grossvater der Kleinen im
Dung von dessen Binderstall versteckt; dieser

aber halt die Zwillinge fur stiererzeugte xsgaxa

und will sie verbrennen, wovon Melanippe ihn

abzubringen sucht
;
Argum. bei Dion. Hal. Rhet.

IX 11. Genannt ist B. als a/icpl jSovg gtcpsig

frg. 486 aus Steph. Byz. s. Bouoxia = Eustath. zu

Dion. Perieg. 426. In der MsXavlTturj deoft&xig

frg. 498—518, mit gleicher Genealogie, werden
die Zwillinge von dem erzttrnten Grossvater wil-

den Tieren vorgeworfen, doch von einer Kuh er-

nahrt, von Hirten gefunden und aufgezogen, dann
von der kinderlosen Gattin des Konigs Meta-

pontos von Etaria, Theano, aus Angst verstossen

zu werden, als eigene Kinder dem KOnige unter-

geschoben und von diesem ins Herz geschlossen.

Spater aber will Theano, die mittlerweile eigene

Kinder geboren hat, durch diese den B. und sei-

nen Bruder wahrend eines Festes der Artemis

auf der Jagd erstechen lassen; doch werden B.

und Aiolos II durch Poseidons Dazwischenkunft

gerettet und fluchten zu jenen Hirten zurfick,

wo Poseidon sich ihnen als Vater zu erkennen

giebt und sie auffordert, ihre vom Grossvater

(Desmontes falschlich Hyg. fab. 186 im Argum.)
gefangen gehaltene und geblendete Mutter Mela-

nippe zu befreien. Sie toten jenen und fiihren

die Melanippe nach Biarien, erOffnen dem Meta-

pontios die Schandthat der Theano und werden
von ihm adoptiert. B. griindet Boiotien in Pro-
pontide. Auch nach Euphorion bei Steph. Byz.

a. O. sind die Hirten die Namen gebenden. Hyg.
fab. 157 hat das Stemma Poseidon, Melanippe,

B., Aiolos II. Strab. VI 265 nennt als in Iapy-

gien lebend den Mytbos von B., Metapontios,

Melanippe 8eo[iSxig. Diodor. XIX 53 hat B.

als eponymen KOnig von Boiotien, Sohn des Po-

seidon und der Melanippe; B. und Aiolos II be-

rfihmt als Beschutzer ihrer Mutter aus Boioxia (!)

:

Epigr. Kyzik. Anth. Pal. IH 16.

3) In jfingeren Quellen erst finden sich locale

Ankniipfungen an Boiotien. Schol. DEII 511:

B. Vater der Hermippe , die von Zeus den Orcho-

menos empfangt. Schol. D H. II 496: B. Grander

von Hyria, Sohn des Orchomenos. Schol. B(L) II.

II 506: B. Grunder des ersten Poseidonheiligtums

in Onchestos. Schol. B(L) II. II 494: B. Vater des

Eteonos, fiber diesen Grossvater des Are'ilykos,

Alektryon, Hippalkimos, Alegenor (— Diod. IV 67)

und weiterhin fiber Are'ilykos Ahn des Arke-

silaos und Prothoenor, fiber Alektryon des Leitos,

fiber Hippalkimos des Peneleos, fiber Alegenor

des Klonios. Ps.-Plut. de fiuv. II 2, angeblich

nach Leon v. Byz. Bouoxiaxd frg. 2, FHG H
330 in einer Legende, welche den fruheren Na-
men des Kythaironberges 'Aaxigtov erklaren soil,

ist B. Gatte der Eurythemiste; er wahlte diese

aus zwei Madchen aus, nachdem beide auf dem
Gipfel des damals noch namenlosen Berges fiber-

nachtet hatten, ein vom Himmel herabfallender

Stern aber gerade auf die Schulter der Eurythe-

miste gefallen und dort verschwunden war.
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4) Einen B., Sohn des itonos, Enkel des

Amphiktyon, kennt Steph. Byz. s. Boicoxla. Epo-
nymos der Boioter, Sohn der Melanippe vv/j,<pt]

nennt diesen Itonos-SprOssling Paus. IX 1, 1.

[Tfimpel.]

5) Sohn des Pamphilos, Athener (Ksigiddrjg),

Dem. XXXIX 32. XL 23. Gegen ihn scheint

die Rede des Isaios stgog Botmror ix br\fiox&v

iyzmg gerichtet gewesen zu sein (Harp. s. KsiQidSrje

und kijgtg, vgl. Baiter-Sauppe O.A. II 229.

Schafer Dem. B. 213, 8), welche fibrigens mit
den in den demosthenischen Reden XXXIX und XL
erwahnten Streitigkeiten nichts gemein hat. Dass
er dem Demos der Keigiddai von der Phyle Hippo-

thontis angehOrte, geht hervor aus Harp. s. Ksigiddr/g

verglichen mit Dem. XXXIX 23. 25. 28, sofern

aus den letzterwahnten Stellen erhellt, dass die

Familie der Plangon (s. Nr. 6), der Schwester

unseres B., zur Phyle Hippothontis gehOrte. Als

Bruder dieses B. werden genannt Hedylos und
Euthydemos, Dem. XL 23. Der bei Dem. XXI
71 erwahnte Boimxdg, welcher von Euaion, dem
Bruder des Leodamas, erschlagen war, wird ein

anderer als B. KsigidSrjg gewesen sein
; vgl. Schafer

B. 213, 8.

6) Neffe des B. Nr. 5, Sohn des Atheners

Mantias (Gogixiog), Dem. XXXIX 7. 10. 30. 37,

der eigentlich Mantitheos beisst. B.-Mantitheos

tritt seinem Vater Mantias gegenfiber mit der

Behauptung auf, er sei der rechtmassige Sohn i

des Mantias und der Plangon, Dem. XXXIX 2.

XL 9, welche die infolge eines Zerwiirfnisses ver-

stossene erste Ehefrau des Mantias gewesen sein

muss, Schafer B. 219; vgl. Zimmermann De
nothorum Athenis condicione (Diss. Berlin 1886)
llff. 15. Thalheim Quaest. Demosth. (Progr.

Schneidemuhl 1889) 7ff. Nachdem Plangon vor

dem Schiedsrichter die Erklarung abgegeben, dass

B.-Mantitheos von Mantias und ihr stamme,
wird B.-Mantitheos in die Phratrie aufgenommen, 4

Dem. XXXIX 2—4. XL 9—11. Gleich nach dem
Tode des Mantias lasst B.-Mantitheos sicb unter

dem Namen Mantitheos in den Demos einzeich-

nen, XXXIX 5. Beim Tode des Vaters um 356,

Schafer B. 224, kommt es zu Streitigkeiten

zwischen Mantitheos, dem Sohn des Mantias und
der Tochter des Polyaratos von Cholargos, und
seinen Stiefbrttdern B.-Mantitheos und Pamphilos
wegen der Mitgift der schon fruher verstorbenen

(XL27)MutterdesErstgenannten(XL 13ff.). Nach- E

dem die gegenseitigen Anfeindungen der Brfider

eine ganze Weile gedauert, XL 16. 17, erwirkt

Mantitheos in Sachen der mutterlichen Mitgift

von dem Schiedsrichter ein Contumazurteil gegen
B.-Mantitheos, an welches letzterer sich jedoch

nicht kehrt, da er nicht B., sondern Mantitheos

heisse, XL 17. 18. Nunmehr erhebt Mantitheos

gegen B.-Mantitheos die Klage wegen unrecht-

massiger Aneignung des Namens Mantitheos. Da
durch schiedsrichterlichen Spruch eine Einigung 6

nicht erzielt wird, XXXIX 37ff., kommt die Sache

vor Gericht im J. 350, vgl. Schafer B. 223.

Fur diesen Process ist die XXXIX. demosthe-

nische Rede ngog Boicoxov negl xov ovdfiaxog

verfasst. Mantitheos verliert den Process; dem
Sohn der Plangon wird das Recht zugestanden,

sich ebenfalls Mantitheos zu nennen, XL 18. 20,

vgl. CIA II 803 d 4 aus dem J. 342, wo unter

den Erben des Mantias genannt werden nd/xydog
Ooglxiog, Mavxi&sog QoQtxtog , Mavzlfteog &oqi-

xiog. Etwa im J. 347 wird der von neuem gegen
B.-Mantitheos angestrengte Process des Manti-

theos wegen der mutterlichen Mitgift fallen, fur

die XL. [demosthenische] Rede jtpds Boicoxor

oder besser Mavxi&eov jxsqI iiQObxog /trjxgcpag ge-

schrieben ist, vgl. Dionys. Din. 13 p. 666. S chafer
B. 220ff.

) 7) Delischer Archon, Jos. ant. XIV 231.

8) Makedone. Freund des Antigonos und De-
metrios, fallt in der Schlacbt bei Gaza im J. 312
v. Chr., Diod. XIX 85, vgl. Droysen Hellenism.

H 2, 45.

9) Aus Sikyon. Siegt zu Olympia im Lauf
01. 164 = 124 v. Chr., Afric. bei Euseb. chron.

I 210. [Kirchner.]

10) Aus Syrakus, Dichter von Parodien, Zeit-

genosse Philipps I. von Makedonien, spater durch
) die Gewaltherrschaft des Agathokles aus seiner

Vaterstadt vertrieben (Alex. Aetol. Meineke Anal.

Alex. 230. Brandt Corpusc. poes. graec. lu-

dib. I 51). Mit Anerkennung erwahnt von Pole-

mon (frg. 45 Prell. Ath. XV 698 b). Von seiner

Poesie entwirft Alexander von Pleuron a. a. O.

ein kurzes Bild, wonach man ihn als Vorlaufer

des Herondas betrachten kann. Crusius Unters.

zu Herond. 50. [Knaack.]

Boiotro s. Boiodurum.
' Boiskol (Botaxoi), eine dem Hunnenfursten
Rua oder Rugila unterworfene pontische Vfilker-

schaft, welche sich unter romischen Schutz be-

geben hatte, Prisons Pan. frg. 1 zum J. 433; vgl.

lord. Get. 24. Es war eine vormals unabhangige

hunnische Horde. S. auch Boii. [Tom'aschek.]

Boiskos (Botaxog). 1) Sohn des Antiochos.

IIoirjTrjg xaivijg xm/xcpSlag. Siegt in den Museia
zu Thespiai Anfang des 1. Jhdts. v. Chr., IGS I

1761.

2) Eponymer Prytan in Korkyra, CIG 1858.

3) Faustkamper aus Thessalien. Xen. anab.

V 8, 23. [Kirchner.]

4) S. Boedas.
Bokalia s. Bokaros Nr. 1.

Bokana (Bwxara), Ptol. VII 4, 5, Ort an der

Sfidostkfiste von Taprobane (Sailan) zwischen dem
Fluss Barakes und dem Hafen Mordula; daher

das Volk der Bokanoi § 9 sudlich von den Mor-

duloi und estlich von den Tarachoi. Eine An-
knfipfung an irgend eine bekannte Localitat ist

noch nicht gelungen; H. Yule net auf Kombufk)-

gama. [Tomaschek.]

Bokaros (Bd>xaQog). 1) Bach auf Salamis,

spater BwxaXia genannt. Strab. IX 394. Ly-

kophr. 451 m. Schol. Et. M. Hesych. Eust. II.

H 637; Dion. 511. Bursian Geogr. I 563.

2) Fluss auf Kypros, Eur. Bakch. 407 Nauck,

wo nach Meursius Bcoxagov statt des uber-

lieferten ^ag^dgov zu lesen ware, was durch

Hesych., bei dem je eine Notiz fiber den sala-

minischen und den kyprischen B. zusammenge-

flossen zu sein scheint, und besonders durch die

Legende Bw.xa.Qo .g auf paphischen Ktaigs-

mfinzen bestatigt wird. Oberhummer Abhandl.

W. v. Christ dargebr. 92ff. [Oberhummer.]

Bokchoris, BoxypQig (Boxogog Iambi, bei Phot,

bibl. p. 75 Bekker, Bdxxwgig Manethos), berfihmter

agyptischer KOnig (aSofievog Aelian. n. an. XII
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3), der bei den Griechen wegen seiner Gerechtig-

keit sprichwOrtlich war (Diod. I 94, 5. Plut.

Demetr. 27 ; vitios. pud. 3. Zenob. II 60 v. Leutsch.

Ael. n. an. XI 11. Iambi, a. a. 0.) und sich als

Gesetzgeber namentlich durch die Begelung der

Schuldgesetze verdient gemacht haben sollte (Diod.

I 79, 4. 94, 5). Nach anderen tFberlieferungen

ware er ausserordentlich gottlos (Ael. n. an. XI

11), ein siecher Geizhalz (Diod. I 94, 5) oder

kannten Vettius Bolanus, vgl. Hiibner Ephem.
epigr. II p. 34.

1) Bolanus als Hitzkopf (o te, Bolane, cerebri

felicem) erwahnt Horat. sat. I 9, 11.

2) M. Bolanus, Freund Ciceros, Cic. ad fam.

XIII 77, 2 (geschrieben im J. 709 = 45). Dieseh

der gens Vettia zuzuweisen, dafur liegt nicht der

mindeste Grund vor. [Klebs.]

3) Bolanos
,

syrischer Bischof urn 265 , Teil-

wie sein Vater Tvecpax&og (Diod. I. 45, 2, Ti%- 10 nehmer an der antiochenischen Synode 268 gegen

vaxxig oder /Ve<po^^<S Plut. de Is. et Os. 8) oder

Neoxaflig (Athen. X 418 e) ein Anhanger einfacher

Lebensweise gewesen. Diodor lasst ihn einmal (I

65, 1) auf die Pyramidenerbauer folgen und lange

vor Sabakon regieren, das anderemal (I 94, 5)

nennt er ihn zwischen Sesoosis und Amasis. Lysi-

machos (bei Jos. c. Ap. I 34. II 2, vgl. FHG III

335. Tac. hist. V 3) setzt in seine Begierung, 1700

Jahre vor seiner Zeit, den Auszug der Juden.

Manethos (nach African, bei Synkell. p. 74 B.

Euseb. ebd. 75 A; chron. p. 104 = PHG II 592f.

Lepsius KOnigsbuch Quellentafel 21), fiihrt ihn

als einzigen Kiinig der vierundzwanzigsten Dyna-

stie aus Sais und als Vorganger des Aithiopen

Sabakon (s. d.) an. Den Namen sa'itischer Klein-

kOnige aus dieser Zeit (Tefnachte, Nechepsos, Ne-

kos) ahneln auch die oben tiberlieferten Namen
des Vaters des B. Der manethonische B. wird ge

wohnlich mit einem Konig Bk-n-rnf identiriciert,

von dem man nur weiss, dass er zwischen dem30corr. jioXlxr\g) BoXpauAxtjg

letzten Konig der zweiundzwanzigsten und dem xXeta

letzten der fflnfundzwanzigsten Dynastie regiert

hat. Die von Manethos a. a. O. erwahnte fabel-

hafte Gesehichte von einem redenden Lamm, das

unter B. erschienen sein sollte, hat auch Aelian

n. an. XII 3 von ihm entlehnt. [Sethe.]

Bokchyris j Box^vQig oder Moxxvgk, Ort

{xa>iirj) im Innern der Marmarika. Ptol. IV 5,

28. [Sethe.]

Bdttxavov fipegov s. Buconis turris.

Bola (BcoXa, Einwohner Bolani, BcoXavoi), alte

Stadt in Latium, angeblich albanische Colonie

(Verg. Aen. VI 776; aber bei Diod. frg. 1. VII
= Euseb. chron. I p. 289 Schoene ist wohl Bovillae

gemeint), aber dann in den Handen der Aequer (s.

o. Bd. I S. 597). Es muss im obern Saccothale,

benachbart Labici (Monte Compatri, s. Bd. I S. 1310)

und Toleria gelegen haben (Liv. IV 49. Diod.

XIII 42. Dionys. VIII 18. Plut. Coriol. 28); die

Paulus von Samosata und Mitunterzeichner eines

jenen Haeretiker angreifenden Briefes, Euseb.

hist. eccl. VII 30, 2, der Brief bei Bouth Beliqu.

sacrae HI 2 289—299. [Jiilicher.]

Bolathen (BuXatyv) , Name des Kronos bei

don Phoinikiern nach Damaskios (Vit. Isid. bei

Phot. cod. 242 p. 348). Der Name scheint aus

Bol (= Ba'al) und Athe (vgl. Atargatis) zu--

sammengestellt zu sein, Bathgen Beitrage zur

sem. Relig. 88. 255. [Cumont.]

Bolax (BaUaf), Stadt in der elischen Land-

schaft Triphylia, Pol. IV 77. 9. 80. 13. Curtius
Pel. I 92. 118. Bursian Geogr. II 285.

[Oberhummer.]

Bolba, Stadt Gross-Armeniens beim Geogr. Eav.

II 12 p. 75 in einer von Stranguria bei Arta-

xata aus aufgezahlten Beihe. [Baumgartner.]

Bolbal (BoXfiai von PoXfa), Stadt Kariens,

Steph, Byz.: jtoXig Ragtag xai noxafiog (Meineke
B. hiess auch 'Hgd-

[Biirchner.]

Bolbe. 1) B6ipn (Botfa Steph. Byz., wohl

nur in Verwechslung mit dem Namen des Sees

Boibe'is, s. d.), See in der makedonischen Land-

schaft Mygdonia, nahe an Thrakien (Thuk. I 58,

2. Skyl. 66. Strab. VII 331 frg. 36. Schol. Aesch.

Pers. 494), sumpfig und schilfreich (Aesch. a. a. 0.),

durch ein kurzes Thai, Aulon genannt (s. d. Nr. 8),

und einen kleinen Fluss, wahrscheinlich den Bhe-

40 chios des Prokop. aed. IV 3 a. E., zum strymo-

nischen Golf entwassert (Thuk. IV 103, 1). Von
seinen Zufliissen nennt Hegesand. 40 (FHG IV
420 aus Athen. VIII 334 e) den Ammites (s. d.) und

den Olynthiakos, wahrscheinlich die beiden grosseren

der von Suden her einmiindenden Bache ; in letz-

teren stieg in den Monaten Anthesterion und Ela-

phebolion der Fisch axoxvgig in enormen Mengen
aufwilrts. Archestr. 53 R. (Athen. VII 311 a) riihmt

den xeoTQtvg (Meerasche) und den Xdflgag' (See-

Identification mit Poli im Sabinergebirge nOrd- 50 barsch , s. Oberhummer Akarnanien 239) im

lich von Palestrina ist ganz unmOglich. In den

Aequerkriegen (Liv. IV 49—51) spielt B. seiner

festen Lage wegen eine bedeutende Bolle (Liv.

VI 2. Diod. XIV 17); wahrscheinlich wurde es

nach dem Siege der R6mer zerstert, Plinius III

69 fuhrt es unter den ganz verschwundenen Orten

Latiums auf. Beste sind nicht naclizuweisen,

Nibbys Ansetzung von B. = Lugnano ist mSg-
lich, doch. nicht sicher; vgl. Nib by Dintorni di

See B. Noch mehr preisen Io. Kamen. 5 und

Nikeph. Chumn. bei Boissonade An. Gr. II 140

dessen Fischreichtum als eine Quelle der Nahrung
fur die umliegenden Dsrfer und besonders fur die

Stadt Thessalonike. Zuletzt nennt Kantakuz. II

25 den See mit seinem antiken Namen. Jetzt

heisst er Beschik Gol und erfiillt mit dem klei-

neren Aivasil Gol (Langaza), dessen antiker Name
uns unbekannt ist, den grosseren Teil der Thal-

Boma I 291—296. tiber das angebliche sam- 60 furche, welche sich 5stlich von Saloniki zum Golf

nitische BwXa bei Diod. XX 90 s. Bovianum.
[Hulsen.]

BoalaiovtSat, Patra von Kamiros; Phyle und
.Phratrie' unbekannt. IGIns. I 695, 41

.

[Hiller v. Gaertringen.]

Bolanus ist Nomen gentilicium, kommt da-

neben aber auch in den Mailander gens Vettia

als Cognomen vor, wie bei dem aus Tacitus be-

von Bendina zieht und die Halbinsel Chalkidike

von Makedonicn scheidet. Tafel Thessalonica

239f. 258ft". 263ff. 272ff. Leake N. Gr. HI 169f.

231f. Desdevises-du-Dezert Maced. 48. Di-
mitsas Maxedov. I 198f. Th. Fischer Balkan-

halbinsel (in Kirchhoffs Landerk.) 119.

2) BoXfirj, Stadt am gleichnamigen See (Steph.

Byz. s. BoXpai), von Prokop. aed. IV 4 p. 279
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als BoXflog unter den von Iustinian I. erneuerten

Castellen genannt. Tafel Thessalonica 263.

Leake N. Gr. Ill 231. 462. Desdevises-du-
Dezert MaceM. 351. Dimitsas Maxed. II 254.

[Oberhummer.]

3) Eponyme Nymphe des thrakischen Sees,

von Herakles Mutter des Olynthos, sendet in

den Monaten Anthesterion und Elaphebolion dem
Olynthos den Fisch axonvgig nach epichorischer

Sage, entstanden aus der Beobachtung, dass inn ]

diese Zeit eine ungemeine Menge dieses Fisches

bis genau zum /j,vthmTov'OXvv&ov den Olynthiakos-

fluss hinaufsteigt: Hegesandros Hypomnemata frg.

40 aus Athenaios VIII 334 e, FHG IV 420f. In

diesem Stemma scheint Herakles an Stelle des

alteren Strymon getreten zu sein. [Tumpel.]

Bolbene (BoXflqvri) ,
beseitigte Lesart statt

'OpogdrjvJj bei Ptol. V, 12, 13; vgl. Wilberg
z. p. 358, 15. [Baumgartner.]

BoXfiiziKov arofna , eine der Nilmiindungen,

benannt nach der Stadt Bolbitine (s. d.).

[Sethe.]

Bolbitine (BoX§ixivrj), Stadt in Unteragypten,

Hekat. bei Steph. Byz., an der nach ihr benann-

ten Nilmiindung (BoXfihivov oder BoXfSixixov axofia),

die nach Herod. II 17 kflnstlich war und durch

die nach Ptol. IV 5, 43 der TaXv genannte Nil-

arm miindete, Pseud.-Skylax (Geogr. gr. min. I

80). Diod. I 33, 7. Strab. XVII 801. Mela I 60

(
Volbitieum). Plin. n. h. V 64. Ptol. IV 5, 10.

Athen. II 90 c. Der altagyptische Name der Stadt

ist bisher nicht -nachgewiesen, koptisch heisst sie

TiraschM, jetzt Raschid (Rosette). [Sethe.]

Bolbos s. Bolbe Nr. 2.

BoXfios (und floXfiivri). Das lateinische Wort
bulbus, welches dem griechischen yeXyig neben /?.

entspricht, halt O. Schrader (Sprachvergl. u.

Urgesch. 1890, 427) eher fur urverwandt mit dem
griechischen, als von demselben entlehnt, wofiir

seine Verwendung als Eigenname (zuerst C. Ati-

lius Bulbus, Consul im J. 245 und 235 v. Chr.,

CIL 12 138. Eutrop. Ill 3) und die Haufigkeit

seiner Ableitungen, wie buibosus bulbaeeus (bei

Plin.) n. s. w. spreche. Wie /?. und yeXycg muss
es dann golgos zur Grundform haben (A. Fick
Gott. Gel. Anz. 1894, 232) und oskischen Ursprungs
sein (0. Schrader bei V. Hehn Kulturpfl.6 202).

Griechische Eigennamen, hergeleitet von /J., sind:

BoXftai, B6Xf}ij, BoXfttTtvt), BoXfSog. Die Griechen

und Romer gebrauchten das Wort far die Knollen

verschiedener Zwiebelgewachse (z. B. Diosk. IV
84. Ruf. Ephes. de pod. 20, 3. Geop. XI 20, 5.

Cela. II 18. Ovid. med. fac. 63. Plin. XIX 60.

XXI 24. Pall. Ill 21, 3) , auch die von Arundo
donax L. (Plin. XVII 144. Col. IV 32, 2. Geop.
V 53, 1), ausserdem aber auch Plinius (XVII 87.

XIX 95. XX 102) von Zwiebelgewachsen selbst.

Doch unterschieden sie vor allem einen essbaren

und einen Erbrechen erregenden /S. (Diosk. II 200.

201. Plin. XX 102. 107. Gal. XI 851. 852. Orib.

coll. XVI § 2, 18. Paul. Aeg. Vn s. v.); den
ersteren bezeichnet Galen auch als angebaut.

I. Muscari comosum Mill. (Bellevalia comosa
Kunth

,
Hyacinthus comosus L.). Diese Pflanze

findet sich sehr haufig in Griechenland; die Zwie-

beln, polftoi genannt, werden gesammelt und, ge-

kocht oder in Essig eingelegt, von den Land-
leuten gegessen; albanesisch heisst sie xaXoyevd

und die Zwiebel vorvoX (Heldreich Die Nutzpfl.

Griechenl. 7) ; sie bliiht in Attika vom 20. Marz
bis Ende -April (A. Mommsen Griech. Jahres-

zeiten 513) und findet sich sowohl dort (ebd. 531)

als in Italien als Unkraut auf Saatfeldern. Ausser-

dem sind zwar auch die Zwiebeln von Allium

roseum L. und Allium neapolitanum Cyr. essbar

(Heldreich a. a. 0. 82), dfirften aber nicht

weiter in Betracht kommen. In den pseudohip-

pokratischen Schriften wird das poXpiov zur Bei-

nigung des Muttermundes empfohlen (1 478 Kiihn);

wenn sich die Milch verloren habe, soUe die Frau
Weizenmehl mit p. und 01 geniessen (H 593);

nach der Entbindung solle der zwischen dem
Weizen wachsende fioXfiixog , in Wein zerrieben,

an die Gebarmutter gelegt werden (II 595); um
empfanglich zu werden, solle die Frau den Samen
oder die Bliite des weissen /?., zerrieben mit Honig,

in Wolle drei Tage lang an die Gebarmutter legen

(II 715) oder das scharfe jioXpiov, welches sich

unter dem Weizen besonders in Agypten zeige

und dem agyptischen Kiimmel ahnlich sei, mit
Knoblauch und Laugensalz auflegen (II 851). Auf
diese Eigenschaft als eines Aphrodisiakon spielen

die Komiker Alexis und Xenarchos an, letzterer

den /J. als einen Hausgenossen der Demeter be-

zeichnend ; von ihr sprechen auch die Arzte Hera-

kleides, Tarentinos und Diphilos (bei Athen. II

63 e—64b). Der letztere sagt ausserdem, dass

i der /?. zwar schwer verdaulich , aber sehr nahr-

haft und dem Magen wohl bekOmmlich sei, (ibri-

gens (vgl. Diokles bei Plin. XX 106) die Augen
blade mache (ebd.). Als Aphrodisiakon kommt
der p. auch in einem Sprichwort bei Athenaios

a. a. 0. vor, welcher als die wirksamsten in dieser

Hinsicht und die besten die sog. fiaaiXixoi, nachst-

dem die rotlichen bezeichnet, wahrend die weissen

und libyschen scillenartig (scharf) und die agyp-

tischen die schlechtesten seien. Wie sehr die

) (i. bei den Thrakern im Gebrauch gewesen sind,

beweist der Umstand, dass bei der Vermahlung
des Iphikrates mit der Tochter des thrakischen

Konigs Kotys im J. 382 v. Chr. die Neuver-

mahlten ausser andern Geschenken einen zwOlf

Ellen hohen Topf davon erhielten (Athen. IV 131 c).

Theophrast sagt von den essbaren /S. (h. pi. VII

12, 1), die Zwiebel als eine Verdickung der Wur-
zel statt des Stengels ansehend, folgendes: Der

§. wachst als Unkraut unter dem Weizen (h. pi.

) VIII 8, 3) ; er hat eine aus Schuppen (vgl. h. pi.

VII 9, 4) oder Rinden bestehende, neischige Wur-
zel und mehrere kleine Wurzelchen; wahrend

andere Wurzeln seitwarts Wtirzelchen aussenden,

steigen bei ihm die Wurzelchen aus der Mitte ab-

warts, um die Nahrung aufzusaugen (h. pi. I 6,

7-9; vgl. Plin. XIX 99); wahrend die Wurzel
gross und schwach ist, sind die oberen Teile zart

(Theophr. c. pi. VI 12, 1) ; die Blatter sind sehr

schmal, wenn auch nicht so schmal wie die des

)gemeinen Safrans (h. pL VH 13, 1), und unge-

stielt (ebd. I 10, 8); der Same ist (verhaltnis-

massig) gross (c. pi. IV 6, 8) ; der wildwachsende

(i. vermehrt sich durch Wurzeln, denn da die

Wurzel ausdauernd ist, treibt sie alle Jahre junge

Brut (n. pi. VII 2, 1. 2. 4, 12) ; die Samen der

/?. sollen nach einigen zu verschiedenen Zeiten

aufgehen, nach anderen sollen die«/S. aus Brut-

zwiebeln im zweiten Jahre oder aus dem Samen
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des vorigen Jahres hervorgehen (c. pi. IV 6, 1);

zugleich mit der Narzisse, Lilie (Lilium chalce-

donicum oder bulbiferum L.) und der Bergane-

mone (Anemone stellata oder pavonina Lam.) er-

scheint die Blilte (natdvov eigentlich = Mohnkopf)
des p., den einige auch in die Kranze fleehten

(h. pi. VI 8, 1 u. Athen. XV 680 e); die Zwie-

beln sind an der Spitze am bittersten (c. pi. VI
10, 7 ; vgl. Plin. XIX 97). Nikander lobte die

von Megara (Athen. II 64 d), welche Cato (8, 2 und
bei Pita. XIX 93) als Kranzblume im Garten zu
pflegen empfabl und die von Ovid als weiss be-

zeichnet wurden (ars am. II 421). Hiebei mag
darauf hingewiesen werden, dass Megara durch
seinen Knoblauch beruhmt war (Schol. Aristoph.

pac. 246. Suid.) ; auf die Wirkung desselben

gehen die Msyagscov Sdxgva der Paroemiogra-

phen (Zenob. V 8). Auch Columella (X 105)

baute den bulbus megarieus im Garten und bezeich-

nete ihn als Aphrodisiakon, als welches er auch
sonst erscheint (Ovid. a. a. 0. u. rem. am. 798.

Plin. XX 105), wahrend diese Wirkung auch dem
apulischen, libyschen (Ovid. rem. am. 797) und
numidischen (Col. X 107) oder dem /S. im allge-

meinen zugeschrieben wurde (Varro bei Apic. 311.

Mart. HI 75, 3. XIII 34. Diosk. II 200. Gal. VI
652. 851. Orib. coll. II .22; euporist. II 1 B 11.

IV 107, 1 ;
vgl. die lat. Ubers. bei Bussemaker

et Daremberg VI p. 444. Paul. Aeg. I 76).

Cato (bei Plin. XVIII 34) bezeichnete das spon- i

tane Vorkommen der bulbi minuti als Zeichen

eines guten Ackerlandes. In Mauretanien waren
die B. eine gewOhnliche Kost, sie kamen von bier

auch nach Rom (Iuven. VET 120) und wurden hier

im Garten gebaut (Col. a. a. 0.). Nach Diosko-

rides (II 200) ist der rote und libysche (S. dem
Magen und Unterleib niitzlich, der bittere und
der Scilla ahnliche ist ebenfalls dem Magen zu-

traglich und befordert die Verdauung. Nach Pli-

nius (XIX 95) wurden besonders gelobt die afri- 4

canischen una apulischen; wenn er von den riit-

lichen sagt, dass sie gegen Pehler im Gesicht

und Leberflecke gebraucht wurden (XX 103), so

sagt dies Dioskorides (a. 0.) von den /?. im all-

gemeinen; iiberhaupt weicht er bei der Angabe
der vielen Schaden und Krankheiten, welche die

bulbi heilen sollen, da er besonders dem Theo-

doros, Damion und Diokles folgt, fast ganzlich

von Dioskorides ab; nur was die Heilung des

Grindes, verletzter Ohren und der Verrenkungen £

betriflft, stimmen sie fiberein. In dem Edict Dio-

cletians vom J. 301 (VI 41. 42) ist der Maximal-

preis fur zwanzig Stuck grOsster africauischer oder

fabrianischer (wohl nach einem Paberius benannt)

oder vierzig Stuck der kleineren bulbi auf 12

Denare = 22 Pfennig angesetzt.

Was die Kultur der f). betrifft, so hat man
nach Plinius (XIX 97) friiher geglaubt, dass sie

nur durch Samen (Saat) entstanden, aber auf den

Feldern von Praeneste wachsen sie von selbst und 6

auf den Saatfeldern von Rheims in unzahliger

Menge. Sie konnen durch Samen, aber auch durch

Wurzeln (Brutzwiebeln) fortgepflanzt werden (ebd.

121). Gesat werden die (essbaren Geop. V 8,

7) jS. von 1. Nov. bis 1. Febr. (Geop. XII 36).

Man machte die KOpfe der /3. grosser durch Um-
und Unterlegen von Steinen oder Scherben (Anatol.

in Geop. XII 36), wenigstens friiher (Plin. XIX

109). Die /S. werden vor dem Pruhling ausge-
graben, sonst werden sie sofort schlecht ; ein Zeichen
der Reife ist es, wenn die Blatter von unten auf
trocken werden; man verwirft die alten, langen
und kleinen; dagegen lobt man diejenigen, die

rOtlich, runder und recht gross sind (Plin. XIX 97).

Hinsicbfclich der diatetischen Wirkung sind die

fi.
von schlechtem Saft (Cels. II 18) , blahend

(ebd. 26. Gal. XI 851) und schwer verdaulich

0 (Gal. a. a. 0.) ; sie nahren stark , blahen aber
(Diosk. n 200), denn sie gehoren zu den Pflanzen,

welche viel Samen hervorbringen (Gal. XI 777).

Gegessen wird die Wurzel (Zwiebel), im Friihjahr

aber auch bisweilen der Keim; der Geschmack
ist ausgepragt bitter und herbe, weshalb sie auch
(Gal. VI 652. Orib. coll. H 22) den Appetit an-

regen ; wenn sie zweimal gekocht werden, nahren
sie mehr; besser ist es, sie mit Essig, 01 und
Fischsauce zu geniessen (Gal. Orib. a. a. 0. Paul.

3 Aeg. I 76). Nicht nur isst man sie in Wasser
gekocht, sondern einige bereiten daraus auch
Pfannengerichte, viele rOsten sie

;
einige essen sie

auch roh, urn den Appetit anzuregen (Gal. VI
653. 654). Fur die Verwendung in der Kiiche
flnden sich auch bei Apicius mehrere Recepte:
so bilden die /S. einen Bestandteil eines Ragout
oder Voressens (181. 182) ; sie werden mit 01,

Fischsauce, Essig und etwas rOmischem Kiimmel
gegessen (309) ; gekocht und mit 01 gerOstet unter

) Beigabe einer Sauce (ebd.)
; gesotten mit andern

Ingredienzien (310) ;
gerOstet mit Fischsauce und

Wembruhe (312); in Rauch gedOrrt als Fullsel

eines Ferkels mit andern Ingredienzien (384). In
den mittelalterlichen Glossarien zahlen die /S. zu
den Speisen (Corp. Gloss. L. HI 14, 59. 87, 48.

184, 7).

Von der medicinischen Wirkung handeln, wie
erwahnt, besonders Dioskorides (II 200) und Pli-

nius (XX 102—106; vgl. XXIII 26. XXVIII 192.

1 197. XXIX 44. XXX 73). Auch Serenus Sam-
monicus wendete die /f. vielfach an und zwar
meist in tjbereinstimmung mit Plinius (135. 145. -

237. 285 = Plin. XXVIII 192. 437. 491, und 681
= Plin. XX 104). In der Tierheilkunde wurden
die /?. zusammen mit anderen Mitteln gegen Husten
und Schwindsucht (Veget. VI 8, 2), sowie Zuckungen
(Veget. a. a. 0. u. VI 9, 3) der Pferde, speciell

die megarischen gegen Husten (Pelag. 480) und
Zuckungen derselben (ebd. 463) angewandt.

Spatere Erkliirungen der /?. sind unzuliinglich

oder falsch, so die als Trtiffeln (Schol. Arist. nub.

188), als einer Art Hulsenfrucht (Suid. zu Arist.

eccl. 1092), Gartenzwiebel (Suid. a. a. 0. Eustath.

D. XIH 589 ; Od. 1 156), als Meerzwiebel (Corp.

Gloss. L. in 617, 50) oder als lapadiones (Orib.

in d. lat. Ubers. bei Bussemaker et Darem-
berg VI p. 444; vgl. Theod. Prise, de diaeta 10),

ebenso der Vergleich mit der kolchischen ZwiebeL
Colchicum autumnale L. (Schol. Theokr. XIV 17).

Namentlich ist die Identificierung mit der Nar-

zisse (Corp. Gloss. L. Ill 587, 43. 570, 4. 608,

55. 618, 9) schon von Galen (XIX 88) unter Be-

rufung auf (Ps.-)Hippokrates (II 851) und spater

(1561) von Anguillara (119, bei Langkavel Bot.

d. spateren Griechen 1866, 114) zuriickgewiesen.

II. Allium ursinum L. ist nach Sprengel
(Erlauter. zu Theophr. 282) gemeint, wenn es

heisst , dass auf der Krim die p. so suss seien,
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dass sie roh genossen wiirden (Theophr. h. pi.

VH 13, 8; vgl. Plin. XIX 95).

III. Den Erbrechen erregenden /?. (Gal. XI
852. Orib. coll. XV 1 § 2, 18. Paul. Aeg. VII
s. v.) beschreibt nur Dioskorides (II 201) genauer:

die Blatter seien riemenartig und weit langer als

die des essbaren /S. ; die Wurzel sei von einer

schwarzen Rinde umgeben; sie oder ein Decoct
davon heile Blasenleiden und rufe Erbrechen her-

vor. Plinius (XX 107) giebt ihm statt der schwar-

zen Rinde schwarze Blatter. Sprengel (in s.

Commentar) Melt ihn fur Narcissus Ionquilla L.,

der aber in Griechenland und im Orient nicht

vorkommt, Fraas (Synops. plant, flor. class. 289)
wegen der Beschaffenheit der Blatter far Ornitho-

galum nutans L. Doch kann auch darunter die

in Griechenland abgesehen von Muscari como-
sum am meisten verbreitete Muscariart, Muscari
commutatum Guss. mit schwarzbrauner Zwiebel
(Boissier. Flor. orient. V 296), zu verstehen sein.

IV. Theophrast (h. pi. VII 13, 8; vgl. Plin.

XIX 32) und Phanias (bei Athen. DI 64 d) sprechen

von einer Art die an der Meeresktiste wachse
und Wolle zwischen den ausseren Hauten und den
inneren essbaren Teilen trage; aus dieser Wolle
wurden Socken und andere Kleidungsstucke ver-

fertigt ; von diesem /}. verschieden sei der indische,

welcher Haare habe. Sprengel halt es fur mOg-
lich, dass hier Scilla hyacinthoides L. gemeint
sei , doch hat er Bedenken , weil sie nicht in

Griechenland vorkomme, wahrend dies thatsach-

lich auf einigen griechischen Inseln und sonst im
Mittelmeergebiet T>is Palaestina hin der Fall ist.

Die Angabe des Theophrast fiber den indischen

ft.
scheint ungenau zu sein.

V. Die pokfttvr) des Theophrast (h. pi. VII 13,

9; vgl. Plin. XIX 95. Athen. II 64 b), von der

er sagt, dass die Knolle kleiner als beim wegen
der runden Gestalt ihm ahnlich, weiss und ohne
Haute sei , scheint Ornithogalum umbellatum L.

zu sein (bei Diosk. II 173 ogvi&oyaXov genannt),

wahrend die griechische bulbine des Plinius (XX
107) mit porrenartigen Blattern und rOtlichem

bulbus Muscari comosum zu sein scheint.

[Olck.]

Bolbulae, Inseln an der Westkuste Klein-

asiens, Plin. n. h. V 137. [Oberhummer.]
Bolegasgns, Ort Galatiens an der Strasse von

Ankyra nach Tavium, 24 Millien von ersterer (It.

Ant. p. 203) , iiber dessen Lage nichts Sicheres I

festzustellen ist. G. Hirschfeld (S.-Ber. Akad.
Berl. 1883, 1249) verlegt es nach den Ruinen von
Ravli, nordOstlich von Ankyra, v. Flottwell
114. Erg.-Heft von Petermanns Mitteil. 42 in

die Nahe, nach Balyqassat ; beide Ansatze beruhen
auf der falschen Annahme Hirschfelds, dass
Tavium bei Eskelib zu suchen sei. Ramsay
Asia min. 257. 259. Cramer Asia min. II 101.

[Ruge.]

Bolentium, Station der von Mursa-Esseg langs (

der Drau nach Poetovio Pettau fuhrenden Strasse,

in Pannonia superior unweit der niederpanno-
nischen Grenze (ltin. Hier. p. 562: mans. Mau-
rianis ; intras Pannoniam superiorem — Villi— mut. Belentia; Tab. Pent. Bolmtio; Geogr.
Rav. 215, 9 irrtumlich Balenillo; Ptol. II 14,
16 BwXerxiov). Lage unbekannt; nach Kiepert
CIL HI tab. IV und Formae orbis antiqui XVTI

Pauly-Wissowa III

an der Drau zwischen Bares und Moslavina. Vgl.

Mommsen CIL ni p. 507. [Patsch.]

Boleoi {Bolsol), Ortlichkeit auf der argoli-

schen Halbinsel, nach Paus. II 36, 3 nur einige

Haufen zusammengelesener Steine. C u r t iu s Pel.

II 464. 580. Bursian Geogr. II 98.

[Oberhummer.]
Bolerinm s. Antivestaeum.
Boleron (BoXsgov), Gegend im Westen des

luntern Hebros, benannt nach der Stadt Belluros

(s. d.), erst bei den Byzantinern genannt; s. die

Belegstellen bei Tafel Via Egn. or. 32f. 36 und
vgl. Tomaschek Thrak. II 2, 59. 61. Wenn
jedoch Tafel nach demVorgangvonLeunclavius
Ann. Turc. 314f. 410 den Begriff auch Ostlich

vom Hebros ausdehnt, so beruht dies offenbar

auf Verkennung des dort genannten Bolaire, wo-
mit offenbar das noch heute tiirkische Bulatr,
griechisch nXayidgt, im Mittelalter auch Braehol,

) Brachiolium genannte Dorf an der Wurzel der
thrakischen Chersones, siidlich vom alten Kardia,
gemeint ist; der portus cdbus des ttirkischen Chro-
nisten beiLeunclavius scheint das Gegenstttck
zum MeXas xolnog der Alten (Golf von Saros)

zu sein und geht vielleicht auch auf eine antike
Bezeichmmg zuriick. Vgl. auch Boluros.

[Oberhummer.]
BcoXtfrTvos dgroffj ein Brot in Form eines

Pilzes, dessen Bereitung Chrysipp von Tyana bei
i Athen. IH 113 c beschreibt. [Man.]

Boletum, Stadt im nordwestlichen Teil von
Hispania Tarraconensis am Siidabhang der Pyre-

naeeu; Ruinen auf dem Monte Cilda nordwestlich

von Barbastro. Dorther stammen (nach Guerra)
die Inschriften CIL II 5843. 5845, welche Boletani
nennen; in dem etwas weiter nOrdlich liegenden

Ort Boltaiia ist der Name der Landschaft erhal-

ten. Vgl. CIL II p. 939. [Hiibner.]

Bolgios s. Belgius.
Bolinaios (BoXivaTos), Bach in Achaia, nach

der Stadt Boline (s. d. Nr. 1) benannt, Paus. VH
23, 4 ; wahrscheinlich der siidlich von der Land-
spitze Drepanon herabkommende Bach von Platani.

Curtius Pel. I 447. Bursian Geogr. II 312.

[Oberhummer.]
Boline. 1) BoUvr), BoXlva, BoXivov, Ortschaft

in Achaia im Gebiet von Patrai , das nach einem
unglucklichen Zuge gegen die Kelten (278 v. Chr.)

einen Teil seiner Bewohner dorthin abgab. Sie

sollte nach derNymphe Boline benannt sein, deren

Flucht vor Apollon der bildliche Ausdruck fiir das
Versiegen des Stadtbaches (s. Bolinaios) ist.

Von Augustus zur Neugrlindung von Patrai heran-

gezogen, war sie seitdem verOdet ; doch lasst eine

flachgipflige, die Kiistenebene beherrschende An-
hohe (nach Leake) noch jetzt ihre Stelle erkennen.

Rhian. Ach. II bei Steph. Byz. Paus. VH 18, 6f.

23, 4. Et. M. 204, 33ff. Curtius Pel. I 447.

456. Bursian Geogr. II 312. 325.

[Oberhummer.]

2) Eponyme (Flussnyniphe?) der zu Pausanias

Zeit untergegangenen Kiistenstadt am Bolinaios-

fluss, unsterblich gemacht durch Apollon, vor

dem sie auf der Liebesverfolgung ins Meer ge-

sprungen war, Paus. VII 23, 4. Et. M. s. BoXivov.

[Tumpel.]

Bolingai (BwXiyyai) , nach Ptol. VII 1, 69
eine indische Volkerschaft auf der Ostseite des

22
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Vindhyagebirges oberhalb der Poruaroi, mit den

Stadten Stagabaza und Bardaotis; darnach etwa

zwischen der Yamuna und dem Quellgebiet des

Cona, in der Landschaft Bandela-khand, zu suchen.

Megasthenes bei Plin. VI 77 dagegen ffihrt Bo-

lingae in der Reihe dei Volker an, welche an der

Ostseite des mittleren Indus die wusten Strecken

bis zur Aravali bewohnten. Dionysios in den

Bassarika bei Steph. Byz. , ebenso Nonn. Dion.

XXVI 143. XXX 316 flihren die B. oder Bcb- 1

Xiyysg unter den indischen Volkern vor. Der in-

discbe Grammatiker Panini nennt Bhaulingi einen

Stamm des ausgebreiteten Volkes der Calva oder

Calva, das mit den Madra verwandt war — wie

es scheint, das einzige Zeugnis aus indischen

Schriftwerken. [Tomaschek.]

Bolls (Balis) aus Kreta. Da er sich als

Offlzier im Heere des Ptolemaios IV. Pbilopator

durch Ttiehtigkeit und Tollkuhnheit ausgezeich-

net hatte, ersah ihn Sosibios-, der Katgeber des'

KOnigs, als Werkzeug, um den mit Agypten sym-

pathisierenden kleinasiatischen KCnig Achaios (vgl.

o. Bd. I S. 206f.), der von Antiochos III. in Sardes

belagert wurde, zu befreien. Mit zehn Talenten

von Sosibios ausgeriistet, fuhr B. nach Kleinasien.

Anstatt aber den Achaios zu retten, zog er es

vor, sich auch den Dank des Antiochos zu ge-

winnen. Mit kretischer Hinterlist gelang es ihm,

den Achaios aus der Burg herauszulocken und
dem syrischen Konige auszuliefern (im J. 214 i

v. Chr.; vgl. Polyb. VIII 17—22). [Wilcken.]

Bolissos (BoXiaodg, auch BoXiadg Androt. bei

Steph. Byz. und BoXioxog, wie Herodian. [ebd.]

bei Thuk. VIII 24, 3 las), Stadt auf der Westseite

von Chios, wo Homer langere Zeit zugebracht

haben sollte (Ephor. bei Steph. Byz. Ps.-Her. vit.

Horn. 23f. Suid. s. "Outiqos b). Im J. 412 siegten

dort die Athener iiber die Chier und verwiisteten

die Gegend (Thuk. a. a. 0.). Unter Alexios I.

1081—1118) wird sie in den Kampfen gegen den •

nselpiraten Tzachas mehrfach genannt (Ann. Komn.
VII 8), und noch jetzt besteht der Ort unter dem
alten Namen. Stahl zu Thuk. a. a. 0.

[Oberhummer.]

Bolitai (BwXTzai, Ptol. VI 18, 3), nordlichste

Volkerschaft der Paropanisadai , also im Gebiet

der Hindukuspasse nOrdlich von Kabul, wo auch

Alexandria sub Caucaso lag. Die meisten Forscher

denken an Entstellung aus KafioXTzai; Kabul Mess
jedoch Kabura, mit iranischem r; B. erscheint als

Derivat eines indischen Thema bfiaul-, bhol- von

der Wurzel bhu- ,scbwellen' (vgl. skr. bulit.);

doch bietet die heutige Nomenclatur der Hindukus-

region keinen Anklang hiezu. [Tomaschek.]

Bolitana (civitas) in Africa, in der Bischofs-

liste aus dem J. 484 (in Halms Victor Vitensis

p. 64); s. Volitana civitas. [Dessau.]

BoXizov dint), Klage wegen Rindermist, ist

sprichwOrtlich fur die Klage um einen ganz ge-

ringen Gegenstand (Suid. Schol. Arist. Equ. 658.

Paroemiogr. gr. I 388), vgl. Hermann De Dra-

cone 6. [Thalheim.]

Bolkon (BoXxmv). Peldherr der Syrakusaner,

welcher den Akragantinern zu Hillfe gesandt, von

dem Sikuler Duketios im J. 452 geschlagen und
daraufhin von seinen Mitburgern des Verrates

angeklagt und hingerichtet wird, Diod. XI 91.

Holm Gesch. Siciliens I 259. [Kirchner.]

Boll I it (Iordan. Get. 54), ein Fliissehen Pan-

noniens, an welchem die Gothen einen Sieg iiber

die Sueven errangen. Sonst unbekannt.
[Patsch.]

Boloconoton, Gegend Gross-Armeniens beim

Geogr. Rav. II 12 p. 69, vielleicht = B8>Xov,

s. d. [Baumgartner.]

Bolodnrnm s. Boiodurum.
Boloeis (BoXosig), dialektische Nebenform des

Namens der kretischen Stadt Olus (s. d.).

[Oberhummer.]

Bologesias s. Vologesia.
Bologesiphora (BoXoysal<poga), Stadt in Per-

sien, Steph. Byz. Die Lage ist unbekannt. Aus
dem Namen scheint hervorzugehen, dass der Ort

von einem Vologeses (s. d.) gegrfindet worden sei.

Vgl. auch Bologesias, Vologesia und Volo-
gesocerta. [Weissbach.]

Bolon (BmXov), kleine Festung nicht weit von
i Theodosiopolis in Armenien. Streitobject zwischen

OstrOmern und Persern wegen der in seiner Nahe
bei <Pagdyyiov betriebenen Goldbergwerke , Prok.

b. Pers. I 15. 22. [Baumgartner.]

Bolos. 1) B&Xog, Ortlichkeit vor den Maueni
von Kassandreia, Polyaen. IV 6, 18.

2) BdXog hiess eine zum Fischfang geeignete

Stelle an der Ostseite des Goldnen Horns, wo sich

Heiligtumer der "Agra/us &coo<p6go; und der 'Acpgo-

dhrj Ilgasia befanden, Dion. Byz. 36 Wesch.
(Letztere wollte Gillius in den Kirchen der St.

Clara und der H. Photine wiedererkennen, Muller
Geogr. gr. min. II 33. [Oberhummer.]

3) Bolos aus Mendes in Agypten (Col. VII 5,

17. Gal. XIV 144K., vgl. E. Maass Aratea 225f.)

lebte nach Theophrast (der von ihm benutzt ist,

Apoll. Mirab. 31 = Steph. Byz. s. aytvv&og) zur

Zeit des Kallimachos (E. Oder Eh. Mus. XLVII
73f. Diels Uber Epimenides von Kreta, S.-Ber.

Ak. Berl. 1891, 393f.). Er war ein Wunder-
) schriftsteller ersten Ranges , der seine wunder-
baren Erzahlungen unter dem Namen des Demokrit
in die Welt zu senden liebte: daber seine Bezeich-

nung als Demokriteer (Steph. a. a. 0. Suid. s.

Bti>Xo;). Der Pythagoreer B. (Suid. s. v.) ist die-

selbe Person : Spuren pythagoreischer Doctrin sind

in seinen BruchstQcken nachweisbar (Diels a. a.

0.). Kallimachos gebiihrt das Verdienst, ihn in

seinem jri'raf z6>v Arjfioxglzov xal yXcooawv avv-

zay/na (so liest E. Oder a. a. 0.) als Falscher

3 demokriteischer Schriften entlarvt zu haben. Seine

Schriften waren paradoxographischen , medicini-

schen, landwirtschaftlichen und astrologischen In-

halts (vgl. Suidas). Am bekanntesten war seine

unter dem Namen des Demokrit verbreitete Schrift

uber Sympathie und Antipathie (jisgl drzura&etdiv

xai avfuta&sicov Suid. Schol. Nic. Ther. 764 aus

Sextius Niger, vgl. M. Wellmann Analecta me-
dica, Jahrb. f. Philol. 1888, 155f.), aus der in

letzter Linie die darauf bezuglichen Kapitel in

0 Aelians Tiergeschichte, in den- Geoponici (vgl. E.

Oder a. a. 0. 70) und der gleichnamige von

Gemoll Progr. d. stadt. Realprog. Striegau 1884
herausgegebene Tractat stammen. Gleichfalls auf

den Namen des Demokrit gefalscht sind : die Xsi-

goxfir/za (Handfesten. Col. Vn 5, 17. Meyer
Gescb. d. Bot. I 278), in denen er unter anderem

uber magische Kriiuter (Plin. n. h. XXIV 160) und
fiber veterinare Mittel handelte (Col. VII 5, 17;
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aus dieser Schrift stammen die Citate iiber Ve-
terinarkunde in der Geoponici, vgl. E. Oder a.

a. 0. 70. 72), die von Suidas (s. v.) erwahnte
Schrift negl Uftorv sowie das landwirtschaftliche
Werk mgl yswgyias, aus dem Columella bald unter
dem Namen des Demokrit (XI 3, 2) bald unter
dem des Falschers, sowie Plinius, mehreres er-

halten haben. Beide schopften ihre Kenntnis
dieses Werkes aus Celsus, der die Citate wieder
aus Magos griechischer Bearbeitung entlehnt hat
(vgl. E. Oder a. a. 0. 77; dagegen H. Stadler
Die Quellen des Plinius im 19. Buche, Diss. 1891,
20f.). Anatolius in seinen ysmgyixd verdankt seine

Demokritcitate dem Africanus und Apuleius
;
vgl.

E. Oder a. a. 0. Seine medicinische Schrift fuhrte
den Titel tpvoixa Svva/Liegd, von der uns die Biicher
XXVIII—XXX des Plinius eine Vorstellung geben
kOnnen, sein paradoxographisches Hauptwerk war
nach Suidas negl davftaalwv betitelt (Texttitel

jtegl zwv ix xrjg dvayvaiaemg ziov tazogiwv sig

imazamr fjiidg dydvzarv), aus dem Apollonios die

ersten sechs Kapitel seiner Mirabilien entlehnt
hat. B. benutzte in diesem Werke die Mirabilien-

digression des 8. Buchs des Theopomp. Vgl. Diels
a. a. 0. Astrologischen Inhalts war die von Suidas
erwahnte Schrift: negl arjfieicov x&v f/Xiov xal
<ssXr)vr)s xal agxzov xal Xvjcpov xal tgidos (?), aus
der vielleicht die Citate in den Geop. 1 5, 3.

12, 5ff. und bei Lyd. de ost. 155, 5 Wachsm.
stammen. Die Litteratur ist zu finden bei E. Oder
Beitrage zur Geschichte der Landwirtschaft bei

den Griechen, Rh. Mus. XLV 70f. Su semi hi
Litteratur der Alex. I 482. 902 II 674.

[M. Wellmann.]
Bolosia (BoXaioia

,
BoXoot'a)

,
Epiklesis der

Eileithyia (Etym. M. Etym. Gud.) bezw. der Arte-
mis Eileithyia (Prokop. de bell. Goth. IV 22). Wie
man von dem fleXog der Eileithyia sprach (Homer.
II. XI 269. Theokr. XXVII 28), so nannte man
auch die Geburtswehen selbst fioXai (Etym. M.
205, 25). [Jessen.]

BoluMli (Geogr. Rav. Ill 11 p. 163) in Mau-
retanien, s. Volubilis.

Bolvelaunio, Ort im siidlichen Britannien
beim Geogr. Rav. 425, 19; der Name ist sicher

verdorben ( Velaunio ist ein bekanntes keltisch'es

Wort) und der Ort sonst unbekannt.

[Hubner.]

Bolvinnus, topischer (?) Beiname des Mars
auf zwei aus Bouhy (de"p. Nievre) stammenden
Inschriften. Leblant Inscr. chr6t. de la Gaule
I p. 29 (= Cavedoni Bull. d. Inst. 1859, 191)
Marti Bolvinno ei Dunafti?] C. DomitfiusJ Vi-
rilis decurio pro salut(e) sua et MfiJ Thalli
ViriUiani fiti et Avitillae Aviti fttfiae) uxoris
r. s. I. to. und Mart(i) Bolv[i]nni [GJabinius
Sevems donum dedit. J. Becker Rhein. Jahrb.
XLH 99. Allmer Rev. e'pigr. 1895 nr. 1141.
Holder Altcelt. Sprachsch. s. v.; vgl. Dunatis.

[Ihm.]

Boluros (BoXovqos), zwei nicht naher bekannte
Stadte in der epeirotischen Landschaft Thesprotia
und im Gebiet der illyrischen Trailer, Steph. Byz
Zum Namen vgL Boleron und Tomaschek
Die alten Thraker II 2, 61. [Oberhummer.]

Bomax (B<b[io£), nach Et. M. 218, 19 alterer

Name des Eurotas. Bursian Geogr. n 107, 1.

[Oberhummer.]

Bombyx 678

Bombos, Flul^ im Innern Kilikiens, Plin. n.

h. V 93. Cramer Asia min. II 364. [Ruge.]

Bombflia (BofifivXia). 1) Nach Hesych. Quelle
in Boiotien; vgl. Nr. 2. [Oberhummer.]

2) Epiklesis der Athena in Boiotien von der
Quelle gleichen Namens, Lykophr. 786 nebst Schol.

und Tzetz. Hesych. Der Name hat Bezug auf
das.Flotenspiel, PrellerGriech. Mythol.4 1 223, 1.

[Jessen.]

Bombyx, der Seidenwurm, dann auch die
Seide

; bombyeinum
, bombycina vestis , Seiden-

stoff, Seidenkleid. Und zwar bezeichnen diese
Worte vorderasiatische Seide und aus ihr bereitete
Stoffe und Kleider im Unterschied von der chine-

sischen, serieum, von der sie noch zur Zeit des
Caracalla bestimmt unterschieden wird (Ulpian.
Dig. XXXIV 2, 23, 1. Paul. sent. HI 6, 79. Poll.

VII 76. Isid. or. XIX 22, 13. 14), und zwar so,

dass die Serica der wertvollere Stoff sind (Apul.
met. Vin 27). Als Heimat des geschatztesten
B. wird Assyrien bezeichnet (Plin. n. h. XI 75.

77 ; bei Prop. II 3, 15 ist Arabim wohl nur all-

gemeine Bezeichnung des Orients), d. h. die Lan-
der sudlich vom kaspischen Meer. Da die eigent-

liche Seidenkultur, d. h. die kiinstliche Zuchtung
der Raupe, die TOtung des Schmetterlings im
Cocon durch Hitze, um das Ausschliipfen zu hin-

dern , und das Abhaspeln der Cocons , bis zum
3. Jhdt. v. Chr. nur im nOrdlichen China bestand,
die B.-Industrie aber schon von Aristoteles (h. an.

551 b 9 Bk.) als langst bestehend erwahnt wird,

so kann B. nur das Product einer wildlebenden,
in Vorderasien einheimischen Raupe gewesen sein

und muss sich von der chinesischen Seide unter-

schieden haben durch die grObere Beschaffenheit
des Rohmaterials, ferner dadurch, dass die Cocons
nicht abgehaspelt, sondern, nachdem der Schmet-
terling sie durchgebissen hatte und ausgeschliipft

war (ad alia pensa dimitti, Plin. n. h. XI 78),
gekratzt und gesponnen wurden, endlich durch die

gelbe Farbe, wahrend die chinesische Seide weiss

ist. Der B. entspricht also seiner Herstellung
nach der noch jetzt aus Abfallen und durchge-
bissenen oder beschadigten Cocons gewonnenen
Florettseide. Nach Meinung der Alten, bis zur
Zeit der Antonine, war jedoch der Ursprung der
beiden Producte ein ganz verschiedener: sie hatten
von der Entstehung des B. eine annahernd rich-

tige Vorstellung (Aristot. a. 0. Plin. n. h. XI
75ff.) , wahrend in betreff der chinesischen Seide

die bekannte Fabel vom Abkammen von Blattern

(Plin. n. h. VI 54 u. a., s. Serica) verbreitet ist

und erst bei Pausanias (VI 26, 6) eine richtigere

Auffassung auftritt.

Den B. erwahnt zuerst Aristoteles a. 0. Nach
ihm wurde die Verarbeitung desselben auf Kos
(er sagt nicht wann) erfunden; es bestand also

dort schon vor seiner Zeit eine solche Industrie.

Und zwar verarbeitete man dort nach Plin. n. h.

XI 75ff. teils ,assyrische' Seide, teils das Gespinst
einer auf Kos einheimischen Raupe. Letzteres

war weniger fein: die daraus bereiteten Stoffe

wurden auch von Mannern als leichte Sommer-
kleidung getragen, wahrend die aus assyrischem

B. nur als Frauenkleider dienten. In letzterer Be-
zichung wird der B. von der Zeit des Augustus
an haufig erwahnt, als ein leichter (Iuv. 6, 260.

Mart. VIII 33, 15), glanzender (Mart. XIV 24) und
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namentlich durchscheinender (Plin. a. 0. Mart.

VIII 68, 7, vgl. Prop. II 3, 15. Alkiphr. I 39, 4)

Stoff. Ganz in derselben Weise kommen bei den

Dichtern der augusteischen Zeit (Hor. sat. 1 2, 101.

Prop. 1 2, 2. II 1, 5. Tibull. II 3, 53. 4, 29) die Com
vestes (s. d.) vor: dieselben sind entweder mit den

aus assyrischer Seide gewebten vestes bombieinae
identisch, oder eine besondere Art derselben. Fer-

ner werden ebenso aucb durchscheinonde Stoffe

Bei der Landung des Agathokles in Africa (310
v. Chr.) ward er mit seinem Gegner Hanno zu-

sammen zum Feldherrn gewahlt. In der Schlacbt;

fiihrte er den linken karthagischen Fliigel und
gab, als Hanno gefallen war, das Zeiehen zum
Riickzuge und besiegelte dadurch die Niederlage

der Karthager. Bs wird behauptet, dass er schon

damals nach der Tyrannis strebte (Diod. XX 10
— 12). Erst spater (308 v. Chr.) naoh langerem

aus chinesischer Seide (serica) erwahnt (Plin. n. 10 Warten fiihrte er seine ehrgeizigen Absichten aus.

h. VI 54. Sen. de benef. VII 9, 5. Solin. 53.

Baehrens PLM IV nr. 213, 3); dass man sie

auch aus Florettseide herstellen konnte, zeugt von
einer so vollkommenen Verarbeitung derselben,

wie sie erst durch die viel entwickelteren mecha-
nischen Hiilfsmittel der Neuzeit wieder erreicht

worden ist. Zu zweifeln ist jedoch daran wohl
nicht, namentlich in Anbetracht der ausserordent-

licben Geschicklichkeit, mit der auch andere Stoffe

nachdem er die angesehensten Burger in den Krieg
nach Numidien geschickt hatte; es war um die

Zeit, wo Agathokles den Ophelas umbracbte und
dadurch sein Heer verdoppelte. Nach einer Trup-
penschau in der Neustadt Karthagos behielt er

seine Anhanger, 500 Burger und 4000 Soldner,

bei sich und drang in funf Haufen in die Alt-

stadt ein. Aber auf dem Markte ward er von
den sich sammelnden Biirgern im Strassenkampfe

verarbeitet wurden : solche durchsichtige Stoffe 20 zuriickgeschlagen und zog in die Neustadt auf
verstand man nach Publilius Syrus(?) bei Petron.

55 {nebula lined) auch aus Leinen herzustellen

;

in dem Epigramm Anthol. Pal. V 104, 6 wild

ein durchsichtiges Gewand als fivooog (s. d.) be-

zeichnet. Auch die doch wahrscheinlich wollenen

Taoavuvldia werden als durchscheinend bezeichnet

(Biichsenschutz Hauptst. des Gewerbfl. 75.

Blumner Gewerbl. Thatigkeit 123).

Die friiheste Erwahnung der durchsichtigen

eine AnhOhe zuruck. Die Sieger schlossen mit
den Aufstiindischen einen Vertrag, der ihnen alien

Sicherheit zusagte. B. jedoch ward gegen den
Vertrag qualvoll hingerichtet (308 v. Chr.). Dies-

ist der eine Bericht (Diod. XX 43f.). Nach einem
anderen (lustin. XXII 7, 7f.) wurde B. hingerichtet,

weil er die Absicht hatte, zu Agathokles iiberzu-

gehen , woran er nur durch eine Meuterei im
griechischen Heere gehindert wurde. Vom Kreuz

B.-Stoffe ist bei Prop. II 3, 15; doch werden die 30 herunter klagte er seine Gegner an und beteuerte,

vitreae togae des Varro bei Non. 448, 25 = 536, 32
nichts anderes gewesen sein. Dagegen sind die

diatpavij %itd>via Aristoph. Lys. 46 wohl eher die

sonst bei ihm erwiihnten dfiogyiva (s. d.) ; ebenso

das durchsichtige Gewand Xen. mem. II 1, 22

und die, in denen Polygnot (Plin. n. h. XXXV
58) die Frauen malte

;
obgleich angesichts der von

Aristoteles bezeugten B.-Industrie die MOglichkeit,

dass es B.-Stoffe waren, keineswears auszuschliessen

ist. Noch weniger in betreff des durchsichtigen 40 1 447. 460f.

dass er nur die Absicht gehabt, mit Agathokles
Frieden zu schliessen. Es ist auch nicht unwahr-
scheinlich , dass B. wirklich vorhatte , nach Be-

seitigung seiner Gegner mit Agathokles Frieden

zu schliessen und durch ihn seine eigene Herr
schaft zu sriitzen. Vgl. Holm Gesch. Sicil. II

239f. 250f. Meltzer Gesch. der Karthager I 372L
394f. Schubert Gesch. des Agathokles 107f.l53f.

Niese Geschichte der griech. u. makedon. Staaten

Gewandes des Ptolemaios Physkon. um 150 v. Chr.

(lustin. XXXVin 8, 10) ; freilich liegt hier auch
der Gedanke an die beriihmten agyptischen Lein-

webereien nahe. Bei spateren Erwahnungen durch-

sichtiger Kleider ohne Bezeichnung des Materials

(Sen. controv. II 13, 7. 15, 4. Sen. cons, ad Helv.

16, 4; ep. 90, 20. Iuv. 2, 77) kann sowohl an chine-

sische Seide als an B. gedacht werden. Pariset
Histoire de la soie 19ff. 35ff. 62ff. 129ff. Wad-

2) Karthager, zusammen mit Synalos (vgl.

Plut. Dio 25) als Gesandter nach Athen geschickt,

erwahnt in einem attischen Ehrendecret etwa
zwischen 330—300 v. Chr., CIA II 235, wo mit
Dittenberger Syll. I 123 wahrscheinlich BoS-
ftl/.xav zu schreiben ist. Vgl. Hicks A ma-
nual of greek histor. inscriptions nr. 142. Viel-

leicht derselbe wie Nr. 1. Es ist moglich, dass

diese Gesandtschaft aus dem J. 308 v. Chr. ist

dington Edit de Diocl. 35, 85 (= Le Bas ct50und an Ptolemaios Lagi gerichtet war, der sich

Waddington Voy. arch., Expl. des inscr. Ill 179,

85). Blumner Maximaltarif des Diocletian 162.

Rayet Arch. d. miss, scient. 3 S. Ill 84. Mar-
quardt Privatl. 2 493. Vgl. Serica. [Mau.]

Bomies (Ba>fui}s), einer der Ostlichsten Gau-
verbande des aitolischen Stammes der Ophionen,

im Quellgebiet des Euenos, angeblich nach den

Biofioi (s. d.) benannt, Thuk. Ill 96, 3. Strab.

X 451. Steph. Byz. s. Bwuoi. Hesych. Bursian
Geogr. I 141f. [Oberhummer.]

Bomilkar (Bofi0.xas und Bohni/Mas), genauer
Bodmelkart; ob der Name wirklich ,Knecht Mel-

karts' bedeute (P. Schroder D. phoniz. Sprache
100f.), ist nach einer Bemerkung P. Jensens sehr

zweifelhaft. 1) Angesehener Karthager, Bruder-

sohn Harailkars, des Oberbefehlshabers auf Sicilien,

der wegen seiner Freundschaft mit Agathokles
gesturzt worden war (lustin. XXII 2, 5f. 7, 10).

damals in den griechischen Gewassem aufhielt,

mid diesen um Htllfe gegen den mit Agathokles
verbiindeten Ophelas bitten sollte; vgl. Homolle
Les archives de l'intendance sacre"e a Delos, Paris

1887, 36. 39.

3) Konig in Karthago, Vater Hannos, Polyb.

HI 42, 6 (wo die Hss. Boajil/.xov haben, d. i.

Bobu'u.xov). Ob er derselbe ist, wie der Polyb.

Ill 33 erwahnte Konig, ist zweifelhaft. Vielleicht

60 wird er auch Appian. Lib. 24 erwahnt. Aber
hier ist die Lesung unsicher

4) Karthagischer Flottenfuhrer im zweiten

punischen Kriege. Er fiihrte 215 v. Chr. fiber

Lokri dem Hanno Verstarkungen zu (Liv. XXV
41, 10), erscheint dann 214 als Befehlshaber der

Flotte vor Syrakus, zieht sich aber vor der iiber-

legenen rOmischen zuruck (Liv. XXIV 36, 3f.).

Auch 212 befehligte er die karthagische Flotte
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vor Syrakus. Als die Stadt in Gefahr kam er-

obert zu werden, gelang es ihm, mit einem Teil

seiner Schiffe zu entkommen und von Karthago
Verstarkungen herbeizuholen. Aber auch dann wich
er einer Seeschlacht mit den ROmern aus und be-

gab sich nach Tarent (Liv. XXV 27f.). Spater

versuchte er den belagerten Tarentinern Hiilfe zu
Iringen, aber umsonst (Polyb. frg. IX 9, 11, ein

Stuck, dessen Stellung nicht sicher ist; man bringt

es mit Livius XXVI 20, 7 zusammen, aber es

stimmt damit nicht iiberein).

5) Freund und Vertrauter Iugurthas, iiber-

nahm 110 v. Chr. in Rom die Ermordung Mas-
sivas und wurde, um der Anklage zu entgehen,

von Iugurtha nach Numidien zurtickgeschickt (Sal-

lust, lug. 35. 61. Appian. Num. 1). Er befehligte

in der Schlacht am Muthul 108 v. Chr. einen

Teil des numidischen Heeres und stand dem Ru-
tilius gegeniiber (Sallust. lug. 49. 52). Spater

liess er sich von Metellus gewinnen und suchte

zuerst den Iugurtha zu bestimmen, sich den Rb-

mern in die Hande zu geben. Als dies keinen

Erfolg hatte, unternahm er zusammen mit Nab-
dalsa den Konig zu toten; der Anschlag ward
entdeckt und B. hingerichtet (108 v. Chr. Sallust.

lug. 61. 70-72). '

[Niese.]

Bomios (Batfiios), wahrscheinlich erster Monat
des Kalenders von Lamia (Rhangabe' Ant. hell,

nr. 946 = Fick in Bezzenbergers Beitragen

VI 1881, 322 nr. 8. Rhangabe' nr. 947 = Fick
324 nr. 9). C." F. Hermann Griech. Monats-

kunde 51. Latyschew Aeol. und dorische Ka-
lender 106ff. Bischoff Leipziger Studien VII
337ff. [Kubitschek.]

Bomltae (Plin. n. h. V. 80), Stadt Syriens

auf dem Amanus mons gelegen ; sonst unbekannt.

[Benzinger.]

Bominm, Ort im Gebiet der Siluren im Sud-

westen Britanniens an der Strasse von Muridu-

nuin nach Isca (Itin. Ant. 484, 3; sonst nirgends

erwahnt). Die Lage ist nicht festgestellt.

[Hiibner.]

Bomoi (Bcofioi), Gruppe von Hiigeln in Aito-

lien, nach welchen die Bomies (s. d.) benannt
sein sollten (Steph. Byz. Hesych.); doch ist die

Bezeichnung vielleicht nur aus dem Volksnamen
erschlossen. [Oberhummer.]

Biofiovixijg (^(ofioveixrjg), Ehrentitel des Kna-
ben, der bei der Geisselung am Altar der Ar-

temis Orthia zu Sparta die grosste Standhaftig-

keit bewies; vgl. Hygin. fab. 269; bomonieae,
quia aris superpositi contendebant , qui plura
posset verbera sustinere. Uber diese diaftaari-

ycaon und den damit verknupften Wettkampf vgl.

Pans. Ill 16, 10. Plut. inst. Lac. 40 p. 239 D.
Cic. Tusc. II 14. V 27. Lukian. Anachars. 38.

Krause Gymnastik u. Agonistik II 675. Prel-
ler-Robert Gr. Mythol. I 308. Ehrenstatuen
fur /?. (avdgeiag trexev) bezeugen die Inschriften

BulL hell. I 385, 14 und Le Bas-Foucart 175b
(Zeit des Marc Aurel). Der Ehrentitel /?. wurde
nicht nur in der Knabenzeit gefuhrt, sondern auch
noch im spateren Alter beibehalten, vgl. CIG
1364b.(erste Kaiserzeit). [Reisch.]

Batfios bezeichnet sowohl eine von Natur ge-

gebene Erhehung, wie einen von Menschenhand
errichteten Aufbau aus beliebigem Material. Schon
seit Homer dient das Wort vorzugsweise zur Be-

zeichnung der erhohten Opferstatten , der Altare

in ihren verschiedenen Formen. Die Versuche

antiker Grammatiker, den Namen ^. auf aufge-

mauerte, mit Stufen versehene Altare der oberen

Getter — im Gegensatz zur eax&Qa (s. d.) — zu
beschranken (Steph. Byz. p. 191, 8. Amnion, p. 34
Valcken. Schol. Eurip. Phoen. 274, s. o. Bd. I

S. 1664) finden keine Stlitze im Sprachgebrauch
massgebender Schriftsteller. Inschriftlich wird

10 auf der Francoisvase (Wiener Vorlegeblatter 1889
Taf. II) ein stufenloser, aufgemauerter Altar und
auf einer Vase der sog. tyrrhenischen Gattung
(Munchen 124. Gerhard Auserl. Vasenbilder EI
223) ein unmittelbar auf der Erde ruhender, om-
phalosartiger Altar als /S. bezeichnet. Uber die

verschiedenen Formen und Verwendungen dieser

(imnoi s. Altar. Im Sinne von ,Opferstatte,

Opfergerat 1 werden auch tragbare Feuerbecken,
an denen Opferhandlungen vollzogen werden, fico-

20 /toi genannt (Arist. Pax 937); grosse vergoldete

/?(»,i«oi und eaxdgai werden in der Pompe des Ptole-

maios Philadelphos einhergetragen (Athen. V
202 B) ; vgl. die arae aeneae, s. o. B. I S. 1676.

Auch Opfertische (rpdirsfat) aus Metall sind als

p. bezeichnet worden, so wie es scheint Paus. II

17 , 6. Lukian. de dea Syria 39. Dagegen ist

bei dem Erzaltar in einer Inschrift bei Benn-
dorf Reisen in Lykien und Karien I 121 nach
dem Zusammenhang (egysjiiOTarrjoavxa rov ev

30 3roV.«i yvpivaoiov xai flcofiov xaXxiov rcov siazgwcor

dsCov) wohl an einen grOsseren Bau und dem-
nach an Metallincrustation (vgl. Bd. I S. 1678)
zu denken. Die ursprungliche weitere Bedeu-
tung des Wortes ebenso wie die Verwendung der

Altare als Standplatze der Redner fiihrt dazu,

§. auch im Sinn von pijiia (s. d.) zu gebrauchen.

Von dem /J. in Olympia, auf dem flerolde und
Trompeter zum Wettkampf auftreten, bezeugt

Pausanias V 22, dass er nicht als Opferstatte

40 diente. Auch die Trittsteine fur Klager und An-
geklagten auf dem athenischen Areopag- werden
uneigentlich als p. der vjigis und avaldeux bezeich-

net (Theophr. bei Zenob. IV 36) ;
vgl. Suid. s. /?&>-

u6e totios ardfiaotv eya>v xgos to Xeystv htrjxoa.

An die allgemeinere Bedeutung von als Posta-

ment (vgl. Od. VII 100), mehr als an die kult-

liche Bestimmung, ist wohl auch bei dem als p.

bezeichneten grossen Bathron des amyklaeischen

Apollon zu denken, in welchem man Hyakinthos

50 begraben glaubte (Paus. Ill 19, 3). In sp&tcrer

Zeit werden auch Grabsteine immer haufiger als

§. bezeichnet, ganz gewOhnlich in Kleinasien, sel-

tener (und vorzugsweise in dichterischer Sprache)

im griechischen Westen ; sie erschienen durch die

Ahnlichkeit der Formen ebenso wie durch ihre

Heiligkeit, zum Teil auch durch ihre Bestimmung
als Opferstatten den Altaren nahe verwandt, vgl.

Grabsteine. [Reisch.]

BompaS (Bofinarj), Ort (xcburj) des panopoli-

60 tischen Gaus in Oberagypten , auf griechischen

Mumienetiketten aus Sohag oft genannt. Rev.

egyptolog. VI. Ztschr. f. ag. Sprache XXXII 36ff.,

vgl. Ame"lineau GCogr. de l'Eg. 103f.

Bona bezeichnet eine Gesamtheit von Ver-

mOgensstiicken , die sich auf einen bestimmten
Rechtsgenossen beziehen, also einen ,Complex von
Rechten' (so Bekker Pandekten I 137 § 41). Des
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nahern betrachtet, flnden sich darin drei Haupt-
bedeutungen des Wortes inbegriffen:

a) B. bezeichnet zunaohst die Zusammenfas-
sung aller solcher VermOgensstiicke eines Rechts-
genossen, die man als Activa bezeichnet, also seine
kOrperlichen und unkorperlichen Sachen, insbe-
sondere auch seine Forderungen, mit anderen Wor-
ten seine irdischen Gliicksguter, jedoch mit Aus-
nahme der abhangigen Familienglieder, die ebenso
wenig zu den B. gerechnet werden, wie wir sie

den Vermdgensstiicken zuzahlen. In diesem Sinne
gehOren nicht zu den B. die Passiva (Schulden).
Diese Verwendung des Wortes sieht Ulpian als

die natiirliche an Dig. L 16, 49: Bonorum ap-
pellatio aut naturcdis aut eivilis est. Naturali-
ter bona ex eo dieuntur

,
quod beant , hoe est

beatos faciunt (d. h. nach der gemeinen Ansicht,
nicht in jedem besonderen Falle). In diesem
Sinne kOnnen die B. nicht bios in ihren einzelnen
Bestandteilen , sondern auch als Ganzes einem:
Pfandrechte unterworfen werden, Dig. XX 1 frg. 29
§ 3. Paul. V 6, 16, ebenso auch einem Niessbrauche
(Cic. top. Ill 17. Dig. XXXIII 2, 37), auch kOnncn
sie in eine soeietas omnium bonorum hineinge-
zogen werden (Dig. XVII 2, 1 § 1. 3, vgl. auch
L 16, 21). Ein solcher Inbegriff der VermOgens-
stiicke desselben Herrn deckt sich librigens nicht
mit der Gesamtheit seiner Rechte (abweichend
Bekker a. a. 0. 139), vielmehr sehen die Rflmer
nur solche Rechte als B. an, welche dazu geeignet i

sind, besondere Stiicke der Erbmasse ihres Herrn
zu bilden. Von den Dienstbarkeiten , die dem
jedesmaligen Herren eines Grundstiickes zustehen,
bemerkt daher Paulus Dig. XXXIII 2, 1 : neque
ex bonis neque extra, bona sunt ; denn sie haben
keinen besondern Wert fur sich selbst, sondern
erhiihen den Wert des herrschenden Grundstiickes
und gelten daher mit diesem zusammen als ein

einzigesVermOgensstiick. Ferner sind solche Rechte,
die, wie der Anspruch des Injurienklagers , erst 4

dann vererblich werden, wenn Klage erhoben ist,

vorher nicht als wahre B. anzusehen, da der Tod
ihres Herren sie zerstort, Dig. XLVII 10, 28.
XXXV 2, 32. Eine ganz besondere Bedeutung
gewann der Ausdruck B. dadurch, dass im Laufe
der romischen Entwicklung cin praetorisches Recht
neben das civile trat, das es zwar nicht aufhob,
aber doch in mehrfacher Hinsicht entkraftete. So
liess der Praetor zuweilen einem Rechtsgenossen,
dem das Civilrecht Eigentum an einer Sache zu- 5
sprach , nur den Namen eines Eigentiimers (ein

sog. nudum ius Quiritium) (ibrig, wahrend er
einem andern den vollen Schutz gewiihrte, wie
er nach Civilrecht nur einem Eigentumer zukam.
In einem solchen Falle hatte nur der letztere die

Moglichkeit, die Sache durch Anrufung der Obrig-
keit seiner Gewalt zu unterwerfen, und darum
hatte er sie in bonis (sog. bonitarisches Eigen-
tum I, Gai. II 40ff. 222. Ill 80. I 35. 54. 167.
Ulp. I 16. XIX 20. XXII 8, s. Dominium; vgl. 6i

Puchta-Kriiger Institutionen 10 n § 236. Leon-
hard Institutionen 249 § 71 III. Voigt Rom.
Rechtsgeschichte I § 15. Cbrigens zablen die
ROmer nicht bios das Eigentum zu den B., son-
dern auch schon den blossen redlichen Besitz, Dig.
L 16, 49; denn auch dieser gewahrt mancherlei
rechtlich geschiitzte Vorteile.

bj In einem andern mehr juristischen Sinne,

der namentlich fur das praetorische Erbrecht.

wichtig ist, bezeichnet das Wort bona den Inbe-
griff der Activa eines Eechtsgenossen vermehrt
urn den Inbegriff seiner Schulden (Passiva). So.

heisst bonorum possessio die obrigkeitliche Ein-
weisung in eine Nachlassmasse, zu der auch die
Schulden des Verstorbenen gehOren. In gleichem
Sinne redet de bonis libertorum Inst. Ill 7 pr.
Diese Bedeutung des Wortes verwirft Birkmey er

0 (Uber das Vermogen im juristischen Sinne , Er-
langen 1879, 186. 329. 338 und sonst)

,
vgl. je-

doch Dig. XXXVII 1, 3 pr. (Ulpianus): Bona
auteni Me, ut plerumque solemus dicere, ita ae-
cipienda sunt: universitatis cuiusque successio-
nem, qua sueeeditur in ius demortui suseipi-
turque eius rei eommodum et ineommodum : nam
sive solvendo sunt bona sive non sunt, sive
damnum habent sive lucrum, sive in corporibus
sunt sive in actionibus, in hoc loco proprie bona

D appellabuntur. Allerdings ist auffallend, dass die
Erbschaften ein fur allemal B. heissen, obwohl
sie iiberschuldet sein, ja sogar mOglicherweise nur
aus Schulden bestehen konnen (vgl. Birkmey er
a. a. 0. 186). Es handelt sich aber hier wohl urn
eine Benennung a potiori, weil die Erbschaften
wenigstens in der Regel nach Ahzug der Schulden
noch einen Giiterbestand iibrig lassen, also Gliicks-

giiter sind. Der altere Name der Erbschaftsmasse
war nicht bona, sondern familia, Ulpianus XXVI

1 1 : lege duodecim tabularum haa : si intestato

moritur, cut suus heres nee escit
,
proximus

agnatus familiam habeto (vgl. hierzu Karlowa
Rflm. Rechtsgesch. I 12ff. Voigt Rem. Rechtsge-
schichte I § 12. v. Jhering Entwicklungsge-
schichte des romischen Rechts, Leipzig 1891, 81ff.).

Daneben bezeichnete familia Verwandtengruppen
und die abhangigen Hausgenossen

,
Dig. L 16

frg. 195 § 2; doch war eine Verwechslung hieraus
nicht zu befiirchten, da die Familienbeziehungen
und die Familienrechte mit dem Tode des Be-
rechtigten erlflschen. Es ist daher walirseheinlich,

dass der Ersatz des Ausdruckes familia, (= Erb-
schaft) durch das Wort bona sich nicht im Erbrechts-
gebiete vollzogen hat, sondern da, wo es einer
scharfen Sonderung der Familienrechte von den
VermOgensrechten bedurfte. Birkmeyer (a. a. 0.
7ff.) vermutet, dass dies zuerst in der bei Livius
VIII 28 erwiihnten lex, geschehen ist, die man,
nicht ohne gegrundeten Widerspruch (vgl. Pu c h t a-

Kriiger Inst.W I 479 § 162) gewehnlich lex Poe-
telia nennt. Sie bestimmte, dass pecuniae cre-

ditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset.

Fortan durfte der Glaubiger zu seiner Befriedi-

gung nicht mehr den Schuldner {trans Tiberim)
verkaufen, sondern nur dessen Vermogen, da*
dann mit den darauf lastenden Schulden ausge-
boten und dem zugesehlagen wurde, der den
Glaubigern die hflchsten Procente hot (s. Bono-
rum emptio). Eine Vorstufe zu diesem Ver-
mogensverkaufe (vgl. auch Gai. I 27) war die

missio in bona, Dig. XLII 4. 2 pr. Paul. sent.

V 12, 6; s. auch u. Cessio Bonorum. Jhering
vermutet (Entwieklungsgeschichte 83), dass die

alteste Unterscheidung der bona von der familia
auf einem alteren praetorischen Edicte beruht hat,
das die Entmiindigung der Verschwender (bonis
interdicere) betraf, Paul. Ill 4 a. 7. Allein diese
interdietio bezog sich offensichtlich auf die Activa
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des Verschwenders. Wann das Wort B. zuerst

auch Schulden mitumfasste, lasst sich nach dem
Inhalte der Quellen schwerlich feststellen.

c) Wahrend B. in den bisher erwahnten Be-
deutungen eine Reihe von Vermflgensstucken oder

auch VermOgenslasten zusammenfasst, bezeichnet

es zuweilen eine blosse Rechnungsgrosse, namlich
den tJberschuss des Wertes der Activa uber den
der Passiva, das Reinvermogen (pura substantia,

vgl. hierzu Birkmeyer a. a. 0. 328). So Dig.

XLLX 14, 11: id enim bonorum cuiusque esse

intellegitur, quod aeri alieno superest. Dig. L 16,

39, 1 : Bona intelleguntur cuiusque, quae deducto

acre alieno supersunt. L 16, 83: Proprie bona
did non possunt, quae plus incommodi quam
eommodi habent. Es ist also hier weit weniger
das VermOgen selbst, das B. heisst, sondern sein

durch Berechnung festgestellter Gesamtwert. Von
dieser GrOsse hangt der sog. Personalcredit ab,

d. i. das Vertrauen auf einen gewissen Umfang
der Zahlungsfahigkeit eines Schuldners (im Gegen-
satze zu dem auf Pfander gegrundeten Realcredit).

In diesem Sinne werden die Schulden gewisser-

massen als ein fremdes Gut (aes alienum) ange-

sehen, das die Glaubiger der dem Schuldner ge-

hOrigen Masse nur als voriibergehenden Bestandteil

vorlaufig belassen und das aus dem Werte der

Activmasse ausgesondert werden muss, wenn man
das Reinvermogen feststellen will, welches allein

dem usufructuarius oder dem socius omnium bo-

norum oder iem-heres Vorteil zu bringen vermag,
vgl. Dig. XXXV 2, 32: eo minus in bonis eius

intellegebatur, d. h. um den Schuldenbetrag mindert

sich des Schuldners VermOgen. Ob Ulpian in

der oben angefuhrten Stelle (Dig. L 16, 49) unter

eivilis appellatio, d. h. der juristischen Termino-
logie im Gegensatze zu der naturlichen, an die

zuletzt erwahnte RechnungsgrOsse oder an den
Inbegriff der Activa und der Passiva des Ver-

mOgensherrn gedacht hat, ist zweifelhaft (vgl.

hierzu auch Per nice Krit. Vierteljahrsschrift

XXII 233). Jedenfalls sind beide Bedeutungen
nur daraus zu erklaren, dass der Jurist, dem die

Sprache genau passende Namen fiir wichtige Be-

griffe versagte , bei ihrer Benennung zu einem
schon vorhandenen Ausdrucke seine Zuflucht nahm,
der streng genommen auf sie nicht passte. Lit-

teratur: Birkmeyer Das Vermogen im juristi-

schen Sinne 1879, und dazu die in Windscheids
Pandekten? I § 42 Anm. la S. 96 Angefuhrten.

Mandry Familienguterrecht II 10, 4. Bekker
Pandekten I 132ff. § 40—48. Voigt ROmische
Rechtsgeschichte I 47 Iff. § 44. 45. Puchta-
Kruger Institutionen io II 179. Leonhard In-

stitutionen 243ff. 326ff. § 69. 98. [Leonhard.]

Bona caduca heissen hinfallig gewordene
Gaben, die von der ihnen letztwillig zugewiesenen

Stelle an einen andern Platz fallen, den Eicheln

vergleichbar, die sich vom Bauine loslOsen, Dig.

L 16, 30, 4: glans caduca est, quae ex arbore

eeeidit. Etwas abweichend Isidorus orig. V 25:

Caduca inde dicuntur, quia lieredes eius eeci-

derunt. Zu den B. c. gehoren nicht letztwillige

Gaben, die von Anfang an ungiltig sind (Dig.

XXXIV 8 de his, quae pro non scriptis haben-

tur). Sie werden nicht hinfallig, sondern gelten

von Anfang an nichts , Cod. VI 51 c. un. § 2 a.

Ulp. XVII 1 : quod quis testamento relietum ita

ut iure civili capere possit aliqua ex causa non
eeperit, eaducum appellatur, velut cecidit ab eo.

In der aliqua ex causa dieser Stelle wird von
Rudorff (Anm. b zu Puchta Institutionen io

II 483 § 326) nur ein solcher Unfahigkeits-

grund gesehen, der nicht schon im alten Civil-

rechte enth alten ist. Dies steht im Widerspruche
mit Ulp. 1 21 : loco non adeuntis legatarii patres

heredes fiunt ; denn Hinfalligkeit einer Erbschaft

10 durch Nichtantritt gehorte schon dem alten Rechte
an. Eine weitere Unterscheidung sonderte das,

quod aperta voce eaducum nuncupatur, von
dem, quod veteres appellabant in causa caduei
(Cod. V 51 c. un. § 2), je nachdem namlich der

Unfahigkeitsgrund, der den Erwerb unmOglich
machte, nach oder vor dem Tode des Testators

eintrat. Diese Redeweise erklart sich wohl dar-

aus , dass letztwillige Gaben vor dem Tode des

Erblassers widerruflich , also noch nicht sicher

20 sind, so dass sie auch streng genommen nicht hin-

fallig werden konnen. Trotzdem stellte man auch
sie, wenn ein Hinfalligkeitsgrund eintrat, den
wirklich (d. h. erst nach des Erblassers Tode) hin-

falligen Znwendungen gleich, so dass sie zwar
nicht caduca, aber doch in causa caducorum
waren. In der Behandlung der B. c. gab es ein

(von Iustinian wiederhergestelltes) ius antiquum.
Ihm zufolge wuchsen die hinfalligen Erbteile den
Miterben an , wahrend hinfallige Vermachtnisse

30 denen zu gute kamen , die mit ihnen belastet

waren. Dies anderte sich in der Kaiserzeit im Zu-

sammenhange mit der (von Augustus begonnenen)
gesetzlichen Benachteiligung der Ehe- und der

Kinderlosen im letztwilligen Erwerbe. Die hier-

nach hinfalligen Gaben wurden im Widerspruche
mit dem ius antiquum toils als Kindererzeugungs-

pramie verwendet, toils fielen sie an die Staats-

kasse (lex lulia eaducaria Ulp. XXVIII 7).

Dieses Sonderrecht der caduca erfuhr im Laufe

40 der Zeit mehrfache Abanderungen (vgl. Puchta-
Kriiger Institutionen 1° II § 326), wurde aber

seit Constantin beschrankt und von Iustinian auf-

gehoben (Cod. Theod. VIII 16 de infirmandis
poenis eoelibatus et orbitatis. L. Seuffert Kon-
stantins Gesetze 15). Damit verloren der Be-

griff und der Name der B. c. ihr practisches In-

teresse, s. rubrica Cod. VI 51 : de caducis iollen-

dis. Vgl. zu der Geschichte der B. c. noch Cic.

Phil. X 5; de orat. Ill 31. Orelli 3647. Tac.

50ann. Ill 25. 28. Plin. paneg. 42. Iuven. IX
70ff. Cass. Dio LIV 16. Ulp. XXVII. XVIII. XIX
17. XXV 17. I 21. XXVIII 7. Gai. II 111. 144.

286. 207f. Litteratur: Heineccius Ad legem

Iuliam et Papiam Poppaeam commentarius, Am-
stelaedami 1726. Rudorff Zeitschr. f. gesch.

Rechtsw. VI 397ff. Jors Das Verhaltnis der lex

lulia de maritandis ordinibus zur lex Papia Pop-

paea, Diss. Bonn 1882 ; Die Ehegesetze des Augu-

stus, Marburg 1894. und daselbst nahere Angaben

60 Anm. 1, ferner Puchta-Kriiger Institutionen io

II § 326 Anm. a. Windscheid Pandekten
1

? Ill

§ 604 A. 1. Leonhard Institutionen 96. 126.

203ff. § 27 HI. 81. 53. [Leonhard.]

Bona dea, im romischen Kulte Beiwort ver-

schiedener weiblichen Gottheiten, nachher zum
Eigennamen geworden, wie bei den Picentern und
Umbrern die gleichbedeutende Gupra dea is. d.).

Der alteinheimische Gottesdienst kennt keine eigene
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Gottin B. d., verwendet aber das Attribut bona
dea zur Indigitation (analog z. B. duonus cents als

Anrafung des Ianus im Salierliede und aus spate-

rer Zeit deus bonus als Bezeichnung des Aescula-
pius CIL III 1560. VIII 2590 und bonus (deus)

puer Phosphorus CIL III 1130ff. VIII 2665) der
Fauna (s. d.), der Kultgenossin des Faunus: die
Zeugnisse fur die Bezeichnung der Fauna mit
dem Beiworte bona dea (Varro bei Lact. inst.

I 22, 11. Serv. Aen. VIII 314. Macr. S. I 12, 22.
Arnob. I 36. Tert. ad nat. II 9) stammen aller-

dings durchweg aus Zeiten, in denen man bei
dem Namen B. d. in erster Linie an die unter
dieserBezeichnung inRom recipierte griechische
Gottin dachte ; aber die Thatsache, dass die Kult-
legende diese griechische Gottin mit dem altrOmi-
schen Faunus in Verbindung brachte, findet nur
dann ihre Erklarung, wenn der Name schon vorher
im Gottesdienste des Faunus zur Anwendung kam
und so die Ankntipfung ermoglichte. Diese Kult-
legende hatte die Bestimmung, fur die eigentiim-
lichen Riten und Caerimonialvorscbriften des Dien-
stes dieser griechischen Gottin die Begriindung
in Form des Mythus zu geben, namlich fur den
Ausschluss der Manner, das Verbot, Myrte in ihr

Heiligtum zu bringen, die Eigentiimlichkeit, dass
der Wein beim Opfer zwar zur Anwendung kam,
aber in einem verhiillten Kruge und unter falschem
Namen, sowie dass iiber dem Gotterbilde eine
Weinrebe angebracht war, endlich, dass man im
Tempel allerlei Krauter und Schlangen hielt und
auch das Bild der Gottin eine Schlange neben
sich hatte (Macr. S. I 12, 25f.: horum omnium
haec proferuntur indicia, quod virgam myrteam
in templo haberi nefas sit, quod super caput
eius extendatur vitis . . .

.,
quod vinum in tem-

plum eius non suo nomine soleat inferri, sed
vas in quo vinum inditum est mellarium tiomi-
nelur et vinum lac nuncupetur, serpentesque in
templo eius nee terrentes nee timentes indiffe-
renter appareant .... quod in aedem eius onine
genus herbarum sit . . . et quod templum eius
virum introire non liceat. Plut. qu. Rom. 20

:

zfj yvratxeta &ea>, r/v 'Aya&tjr xaXovotr, xoofiovaai
orjxor al yvraixeg oi'xoi fivgoiras ovx elaipegovm,

xahoi naai qpiXozifiov/xevai xgijo&ai zoig jSXaozd-

vovat xai dr&ovai .... fivgaivtjr ji'ev ovx elotpe-

govatr, otvov 6e avxfj ajzerdovai ydXa ngogayo-
gevovaai . . ov ydg fidror ig~oixt£ovoi rot's avSgag,
dXXd xai jzdr agger i^eXavrovat zijg olxiag , ozar i

za vcvouio/ifoa zfi i?e<jj noi&oi ; Caes. 9 : d/«re-

Xirois re zas oxqvas xXrjfiaotr eogzd(ovaai xaze-
geqjovai xai dgdxcor legos xagaxa&tdgVTat zfj #e&>.

Lact. I 22, 11: in saeris eius obvolutam vini
amphoram poni, vgl. Arnob. V 18). Die aetio-

logische Erzahlung kennen wir in zwei Versionen,
von denen die zweifellos altere und urspriing-

liehere bei Macr. S. I 12. 24 und 27 (vgl. auch
Tert. ad nat. n 9. Serv. Aen. VLU 314. Plut,
Cacs. 9 rifuprjv dgvdSa <Pavva> avroixrjoaaav) vor-

liegt und vor allem durch Varro vertreten wurde

:

danach ist B. d. die Tochter des Faunus, ein

Muster der Zuchtigkeit (Macr. a. a. 0. 27: Varro
Fauni filiam tradit adeo pudicam, ut extra
ywaixwvixiv numquam sit egressa nee no-men
eius in publico fuerit auditum nee virum um-
quam viderit vel a viro visa sit. Lact. I 22, 10:
eandem Varro scribit tantae pudicitiae fuisse,

ut nemo illam quoad vixerit praeter suum virum
mas viderit nee nomen eius audierit. Tert. ad
nat. II 9 : pudieitia praecellebat , ut ne conver-

saretur quidem inter viros
; vgl. Serv. Aen. VIII

314) ; sie widersteht den Nachstellungen ihres

Vaters, auch als dieser sie deshalb mit Myrten-
reisern ziichtigt und durch Wein trunken zu
machen sucht, bis er schliesslich sich in eine

Schlange verwandelt und in dieser Gestalt ihr

* beiwohnt. Das ist — abgesehen von dem erst

nach der Beception der Gottin in Bom einge-

setzten Namen des Faunus — offenbar ein grie-

chischer iegdg Xdyog, fur dessen Einzelheiten sich

nochanderweitigegriechischeParallelenbeibringen
lassen (A. Dieterich Philologus LII 9, 24 ver-

weist mit Eecht insbesondere auf die Erzahlung
der orphischen Theogonie frg. 41 Abel, wo Zeus
in Schlangengestalt seiner Tochter Persephone
beiwohnt); dagegen tragt eine andre Fassung,

' als deren Gewahrsmann uns Sextus Clodius sexto

de diis graeco (Arnob. V 18, vgl. Lact. I 22, 11)
genannt wird, durchaus den Charakter jiingerer

Erfindung. Nach ihr wird B. d. von ihrem Gatten
Faunus, weil sie heimlich eine Kanne Wein aus-

getrunken und sich daran berauscht hat, mit
Myrtenreisern zu Tode gepriigelt, nachher aber,

als der Gatte seine That bereut, zu GOtterrang
erhoben (Lact. Arnob. aa. 00. Plut. qu. Rom. 20).

Die diesen aetiologischen. Erzahlungen zu
Grunde liegenden Kultgebrauche kamen zur An-
wendung bei der Nachtfeier, die der Gottin in

Rom alljahrlich von Staatswegen (pro populo Cic.

de har. resp. 37; de leg. II 21; ad Att. I 12, 3.

13, 3. Ascon. p. 43. 47. Sen. epist. 97, 2. Iuven.

9, 117; vjteg zov Sijuov Cass. Dio XXXVII 35;

publicae eaerimoniae Suet. Caes. 6) dargebracht

wurde. Diese izavw/Je (Plut. Caes. 9) wird zu
Anfang December (in der Nacht vom 3. zum 4.

December findet sie im J. 691 = 63 statt, Plut.

Cic. 19. Cass. Dio XXXVII 35, um etwa dieselbe

Zeit im folgenden Jahre, vgl. Drumann Gesch.

Eoms II 204 , 72 ; dass aber der Termin kein ein

fiir allemal fest bestimmter war, sondern alljahr-

lich cigens angesetzt wurde, zeigt Cic. ad Att.

V 21, 14 ad me scribas cerium qua die mysteria
futura sinf. VI 1, 26 faciesque me in quern diem
Romana incidant mysteria eertiorem. XV 25
velim etiam scire quo die olim piaculum, my-
steria scilicet) gefeiert und zwar im Hause eines

Magistrates cum imperio (fit in ea domo, quae
est in imperio, Cic. har. resp. 37; vxazevorzog
ij azgaznyovvzoe dvSgdg Plut. Caes. 9; b> zfj oixiq.

zov vxdtov Plut. Cic. 19
;

Tiagd ze zotg vxdzotg

xai xagd zotg ozgazrjyoTg Cass. Dio XXXVLT45;
in den beiden bekannten Fallen ist es einmal, im
J. 691 = 63, der Consul M. Tullius Cicero, im
andern, 692 = 62, der Stadtpraetor — zugleich

Pontifex maximus — C. Iulins Caesar), dessen

Frau zusammen mit den vestalischen Jungfrauen
(Cic. har. resp. 37; ad Att. I 13, 3. Plut. Cic.

19. Cass. Dio XXXVII 35. Ascon. p. 43. Schol.

Bob. Cic. p. 329; vgl. dazu Jordan Der Tempel
der Vesta und das Haus der Vestalinnen 52) in

Anwesenheit der rOmischen Frauen die heilige

Handlung vollzog. Der ganze Act ging im Ge-
heimen (mysteria Cic. ad Att. V 21, 14. VI 1, 26.

XV 25; orcnltvm Cic. har. resp. 37; opertum
Cic. Parad. 4, 32; in operto Asc. Schol. Bob.
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aa. 00. Sen. epist. 97, 2. Paul. p. 68; seereta

Iuv. 6, 314; iegais dnoggrizoi? Plut. Cic. 19) vor

sich, vor allem unter strengstem Ausschluss der

Manner (ausser den angefuhrten Stellen s. Cic,

de dom. 105; har. resp. 8. 38. Llv. per. 103.

Tibull. I 6, 22. Prop. V 9, 26. 53ff. Ovid. a. a.

Ill 637; fast. V 153. Lact. HI 20, 4 u. a.;

daran kniipft die bei Prop. V 9, 21ff. und Macr.

I 12, 28 vorliegende aetiologische Erzahlung an

Uyorxai Plut. Caes. 9). Genauere Kunde ver-

danken wir nur dem Zeugnisse des Paul. p. 68:

damium sacrificium, quod fiebat in operto in

honorem Bonae deae, dictum a eontrarietate, quod

minime esset da/tooiov id est publicum, dea quo-

que ipsa Damia et sacerdos eius damiatrix

appellabatur (daraus Placid. Corp. gloss, lat. V
16, 8 [= V 60, 16] Damium sacrificium, quod

in operto fit, quod Bonae deae mulieres faciunt.

die den Ausschluss der Frauen vom Dienste des 10 V 16, 38[= V60, 17] DamiumBonae deae sacrum

Hercules an der Ara maxima davon herleitete,

dass der Gott nach der Besiegung des Cacus von

den im Heiligtum der B. d. versammelten Frauen

vergebens Einlass und einen Trunk erbeten habe)

;

ja sogar alle mannlichen Tiere wurden aus dem
Hause entfernt (Plut. qu. Rom, 20. Iuven. 6,

339) und selbst mannliche Bildnisse verhangt

(Sen. epiBt. 97, 2. Iuv. 6, 340). Dass wir unter

diesen Umstanden von unsern Quellen keine ge-

Ps.-Philox. Corp. gloss, lat. II 37, 23 Damium
ftvaiai vaaiftgwi ytvopevai, letzteres auf Grund der

falschen Lesart in operto; ebendahin gehort auch

Praef. Anthol. Salinas, p. 243, 2 Baehr. mm voti

vobis damium, wo aber an voti damnatus ge-

dacht scheint, vgl. G. Goetz Ber. sachs. Gesellsch.

d. Wiss. 1896, 70). Es war also die in Troizen,

Epidauros, Aigina und Tarent nachweisbare Gottin

Damia (s. d.), die nach Rom gewiss von letztge-

naueren Mitteilungen iiber die Einzelheiten des20nanntem Orte aus gekommen ist, zumal gerade

sehr complizierten Caerimoniells (incredibili eae-

rimonia Cic. har. resp. 37) dieser Feier erwarten

diirfen, liegt auf der Hand : bekannt ist nur, dass

der Festraum (orjxog nennt ihn Plut. Qu. Rom.

28, axnvai Plut. Caes. 9; von pulvinaria Bonae

deae spricht Cic. har. resp. 8; in Pison. 95; pro

Mil. 72, von einem sacrarium Liv. per. 103, woraus

Schol. Iuv. 6, 314. 338. 339 gar ein templum
wird) mit Weinranken geschmiickt war (Plut. Caes

dort der dem lateinischen damium zu Grunde

liegende Festname Adfieta bezeugt ist (Hesych.

Ad/neia logxt] izagb. Tagavziroig; vgl. Zielinski

Quaest. comicae 100, 7, Diels Sibyll. Bl. 44f.

Anm. Crusius Philol. XLIX 675, der bei Apul.

apol. 13 p. 20, 15 Kr. liest: maius piaculum

deeernis speculum philosopho, quam mundum
Damiae [Cereris mundum daTY] profanum vi-

dere). Wann die Reception erfolgt ist, ist nicht iiber-

9), dass Musik und Tanz wichtige Bestandteile 30 liefert; die Wortbildung damiatrix verbietet zutief

derHandlung bifdeten (naibias dvafiefiiyfisr^s rati

Aawviioi xai ftovoixijs a/xa jtoXXrjs nagovorjg Plut.

Caes. 9 ; cum tibia lumbos incitat et cornu pa-

riter vinoque feruntur attonitae crinemque rotant

Iuv. 6, 314ff. ; als Psaltria verkleidet schlich sich

Clodius bei der in Caesars Hause stattfindenden

Feier des J. 692 = 62 ein, vgl. die Stellen bei

Drumann a. a, O. n 205), dass das Opfertier

«ne porca war (Macr. I 12, 23. Iuven. 2, 86) und
3 •_ ——V.«n4-„„ V 12

herabzugehen : am nachsten liegt jedenfalls die Ver-

mutung, dass sie bei der Eroberung Tarents im

J. 482 d. St. = 272 v. Chr. geschehen sei. Damit

hangt dannjedenfalls auch zusammen die Griindung

eines Tempels der B. d. am Abhange des Aventin

unterhalb des sog. saxum (daher aedes Bonae deae

subsaxanae im Regionenbuche Reg. XII), der

von der Kaiserin Livia wiederhergestellt wurde

(Ovid. fast. V 157) und seinen Stiftungstag am

der in einem grossen, verhullten (Arnob. V 18.401. Mai beging (Ovid. a. a. O. 148ff. Macr. I 12,

Lact. I 22, 11) Krater aufgestellte Wein, der

aber in der Kultsprache als Milch bezeichnet

wurde, wie das Weingefass als Honigkrug (Macr.

I 12, 25 und dazu Lobeck Aglaoph. 879. Diels

Sibyll. Blatter 71, 1), eine hervorragende Rolle

spielte (Iuv. 2, 87. 9, 117; vgl. 6, 314ff.). Da
der wirkliche Name der Gottin, die sich hinter

die farblose Bezeichnung als ,gute Gottin' oder

bei den Griechen als f\ ywaixela #£oV (Macr. I

21) ; das Griindungsjahr ist nicht fiberliefert, und

wenn Ovid. a. a. O. 155f. eine Vestalin Claudia

zur Stifterin des Heiligtums macht, so liegt wohl

eine Entstellung des bei Cicero de domo 136

actenmassig dargestellten Vorganges vor: cum
Licinia, virgo Vestalis summo loco nata, sanc-

tissimo sacerdotio praedita, T. Flaminino Q.

Metello consulibus (631 = 123) aram et aedi-

culam et pulvinar sub Saxo dedicasset, nonne

12,27. Plut. qu. Rom. 20; Caes. 9; Cic. 19 ; 50 earn rem ex auctoritate senatus ad hoc collegium

Sex. Iulius praetor rettulit? cum P. Scaevola

pontifex maximus pro collegia respondit : ,quod

in loco publico Licinia, Gai filia, iniussu po-

puli dedicasset, sacrum non viderier 1
; diese Er-

zahlung bezieht sich aber sicher nicht auf die

Erbauung des Tempels, sondern auf die — ver-

geblich versuchte — Weihung einer aedicula ; bei

Ovid ist ausserdem die Vestalin Licinia in Re-

miniscenz an die Erzahlung von der Einholung

feminea dea Prop. V 9, 25) gewissermassen ver

steckte, vor M&nnern nicht ausgesprochen werden

durfte (Cic. har. resp. 37
;
vgl. Cass. Dio XXXVII

45 ayvcooza ix roiv nazgia>v eg siav zo agger), so

konnte man iiber ihr Wesen nicht ins klare

kommen und war ganz auf Hypothesen ange-

wiesen, die in der Deutung sehr weit auseinander-

gingen : man glich sie mit den altrOmischen Got-

tinnen Fauna, Fatua, Ops, Maia und erklarte sie

wie alle diese fur eine ErdgOttin (Macr. I 12, 60 der Magna Mater (Ovid. fast. IV 305ff.) in eine

21f.), oder mit Hera-Iuno, Persephone, Hekate

(Xv\n>!a 'Exdzrj), Semele (Macr. ebd. 23) oder

mit zSm Aiorvaov prjzegwv fj aggrjzog (Plut. Caes.

9), auch mit Medea (Macr. a. a. O. 26) und mit

der phrygischeh Mutter des Midas (Plut. a. a. O.

und dazu Dieterich Philol. LII Iff.), fand auch

wohl orphische Elemente in ihrem Dienste (al

yvratxeg izoXXd zolg 'Og<pixoTg dfioXoyovrza Sgdv

Claudia verwandelt worden. Auch dieser Tempel

war fiir Manner unzuganglich (Fest. p. 278 zahlt

unter den religiosa auf: in aedem Bonae deae

virum introire); von grosser Bedeutung fiir die

Auffassung der Gottin ist die Thatsache, dass

mit ihrem Tempel eine Apotheke verbunden war

(Macr. I 12, 26 quidam Medeam putant, quod

in aedem eius omne genus herbarum sit, ex
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quibus antistites dant plerumque medieinas),
die Gotten also als Heilgottheit gefasst wurde;
dadurch findet auch die Thatsache (Macr. a. a. 0.
25), dass in ihrem Tempel Schlangen gehalten
wurden, wie in den griechischen Asklepieia (s

oben Bd. II S. 1681f.), ihre Erklarung. Auch
an andern Stellen der Stadt wurde B. d. in pri-
vaten Heiligtiimem als HeilgOttin verehrt, nament-
lich lag eine solche Kapelle, wie Inschriftenfunde
zeigen (CIL VI 65—68. 75), in Trastevere bei
Sa. Cecilia (in nr. 66. 67 heisst sie Bona dea
restituta; wichtig ist, auch zur Erklarung des
Beinamens restituta, namentlich nr. 68: Felix
publicus Asinianus pontifie(um) Bonae deae
agresti felie ... v.. . votum solvit iunieem al-
ba(m) libens animo ob luminibus restitutis, dere-
lietus a medicis, post menses decern binefieio
dominoes medicinis sanatus, per earn, restituta
omnia ministerio Canniae Fortunatae); die Ver-
mutung (Gilbert Gesch und Topogr. der Stadt

'

Eom III 445, 1), es konne sich auf dieses Heilig-
turo die Notiz Hist. Aug. Hadr. 19, 11 fecit .

.

aedem Bonae deae beziehen, lasst sich nicht be-
griinden (kleinere private Kapellen und Altare
werden in Eom inschriftlich noch mehrfach er-

wahnt, z. B. CIL VI 56. 62). Diese Kultstatten
der B. d. waren also offenbar Heilstatten, an
denen Frauen als Arzte fungierten (vgl. in der
angefflhrten Inschrift CIL VI 68 die Worte mini-
sterio Canniae Fortunatae)

; entsprechend waren f

auch die Batsuchenden iiberwiegend, wenn auch
keineswegs ausschliesslich (Dedicationen von Man-
nern an B. d. aus Eom CIL VI 55. 56. 59. 64.
69. 70. 74. 75. Eph. epigr. IV 724), Frauen; als
Vereimgungen dieser an den Tempeln wirkenden
Arztinnen werden die collegia Bonae deae auf-
zufassen sein , die unter diesem Namen direct nur
ffir Eom (CIL VI 2239) bezeugt, aber offenbar
uberall dort anzunehmen sind, wo magistrae oder
ministrae Bonae deae vorkommen, wie CIL VI

4

2239 Veftjurifaje Semne Honora[t]ae o[b] ma-
gistratum collegi Bonae deae und CIL XIV 4057
(aus Fidenae) ob magisterium B(onae) [d('eae)J
zeigen : das gilt ausser fur Eom (mag(istra) CIL
VI 2238) fur Luceria (magistra CIL IX 805

1,

Capena (magisftrae) CIL XI 3866), Signia (ma-
g(istra) Eph. ep. VTII 624), einen latinischen
Ort (mag(istra) CIL XIV 3437), ferner fur Tuder
(ministra Notiz. d. scavi 1881, 22), Aquileia
(magistrae, CIL V 757—759. 762 und ministrae 5(

CIL V 762) und Arelate {ministra CIL XII 654);
in Eom findet sich daneben auch der Name saeer-
dotes (CIL VI 2236f. 2240. Eph. ep. IV 873),
doch sind diese Priesterinnen von den magistrae
kaum verschieden.

Aus den erhaltenen Weihinschriften , deren
Zahl ziemlich gross ist, geht hervor. dass sich
der Kult im wesentlichen auf das mittlere und
obere Italien beschrankte; am zahlreichsten sind
die Belege aus Latium (CIL XIV 2251. 3437. (

3530. 4001. 4057; ein sacrarium Bonae deae
bei Bovillae erwahnt Cic. pro Mil. 86, vgl. Ascon.
p. 27) und den zunachst angrenzenden Gebieten
(CIL IX 3138. 5421. X 1548f. 4615. 4849. 5998.
XI 2996. 3243. 3303. 3866-3870. Not. d. scavi
1881, 22. Eph. ep. VIII 159. 183. 624), ausser-
halb dieses Kreises begegnet uns, abgesehen von
einzelnen versprengten Zeugnissen (CIL I 1426.

IX 684. 805. XI 1413. 1735) ein bedeutenderer
Kult nur in Aquileia (CIL V 756—762. 847.
8242), der hier mit dem eines einheimischen
Gottes Fonio in Verbindung zu stehen scheint
(CIL V 757f.); von den Provinzen sind nur Gallia
Narbonensis (CIL XII 654. 5830), Pannonia (CILm 3507. 10394) und die africanischen Provinzen
(CIL Vm 4509. 10765. 11795. Eph. ep. V 1299
= 1479 = VII 486) mit einigen wenigen In-

) schriften beteiligt. Doch scheidet von diesen Zeug-
nissen ein nicht unerheblicher Bruchteil insofern
aus, als in ihnen sicher nicht die Gottin des
rOmischen Kultes gemeint ist, sondern die Be-
zeichnung bona dea nur einer andern Gottheit
als Attribut beigelegt wird: so lesen wir auf
Inschriften bonae deae lunoni CIL III 3507,
bonae deae Veneri Onidiae CIL VI 76, bonae
deae sanctissimae Caelesti CIL XIV 3530 (vgl.
das collegium eultorum bonae deae Caelestis CIL X

i0 4849), auch das bonae deae regifnae] triumpliali
CIL XI 3243 ist wohl mit Zangemeister(s.Bor-
mann zu der Inschr.) zu verstehen als bonae deae
Isidi (vgl. CIL VI 355); dagegen ist die bona dea
Hygia CIL VI 72 und die dea [bona Tjaletudo
sancta Eph. ep. V 1299 vielleicht so zu fassen,
dass die B. d. durch den beigesetzten zweitenNamen
als HeilgOttin charakterisiert wird. Heilgottheit
ist B. d. ausserhalb Eoms sicher in Aquileia;
denn die Weihnng CIL V 759 auribus b(onae)

0 d(eae) d(edit) Petrusia Proba magistra ist nach
Analogie von CIL III 986 auribus Aesc[u]lapi
et Hygiae und XII 654, wo unterhalb der Weih-
inschrift Bonae deae Caiena Priseae lib(erta)
Attice ministra innerhalb eines mit Bandern ver-
sehenen Eichenkranzes zwei Ohren mit Ohrringen
eingemeisselt sind, auf die Heilung eines Ohren-
leidens zu beziehen, ebenso wie die Gottin in Eom
wegen Heilung von Augenleiden lucifera (CIL
VI 73) und oclala (CIL VI 75) und ob luminibus

3 restitutis selbst restituta heisst (CIL VI 66. 67,
s. o. S. 691, 13) ; auch die Epitheta compos (CIL V
I 71) und nutrix (CIL VI 74) lassen sich aus
dieser Wirksamkeit der Gottin herleiten. "Wenn sie
CIL V 762 Bona dea pagana genannt wird, so
findet dieses Beiwort seine Erklarung durch die
Inschrift IX 3138 magistri Larerneis murum
eaemenlieium, portam, porticum, templum Bonae
deae pagi decreto faeiendufm] curaruni proba-
runtqfue], ohne dass sich aber daraus etwas fur

) die Auffassung der Gottheit ergabe : denn so wohl
man sich vorstellen kOnnte, dass auf Beschluss
des vagus eine Heilstfitte mit Apotheke errichtet
worden ware, so giebt es doch auch andre MOg-
lichkeiten. Denn eine Eeihe insehriftlicher Zeug-
nisse lassen deutlich erkennen, dass sich der Be-
griff der B. d. vielfach zu dem einer ganz all-

gemein gedachten Tutela loci verfliichtigt hat,
so z. B. wenn ein Caesaris Aug. vilieus horre-
orum Oalbianorum der Bona dea Galbilla eine
Weihung macht (CIL VI 30855 = Eph. ep. IV
723a mit Mommsens Anmerkung); in demselben
Sinne ist zu verstehen Bona dea castrensis (Eph.
ep. IV 723. Cn, V 760

;
vgl. VI 70 Bona dea eastrCi)

fontfanorumj). ferner Bona dea arcensis trium-
phalis (von einem areas triumphalis, Eph. ep.
VIII 183), und auch die Beinamen Annianensis
(CIL VI 69 = Eph. ep. IV 722) und Sevina (CIL
XIV 3437) lassen diese Auffassung zu. Auf Be-
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ziehung zum Landleben deuten ausser den Beliefs

der Inschrift von Cubulteria CIL X 4615 (bauer-

liches Paar mit JfCrben voll Apfel) die Beinamen
Cereria (CIL V 761) und agrestis felix (CIL VI
68) ; aber man darf daraus keine weiteren Schlllsse

ziehen, da die erstgenannte Inschrift aus Aquileia

stammt, wo die Gfittin sicher auch als Heilgott-

heit verehrt wurde (s. oben), die zweite sich ge-

radezu auf die Heilung von einem Augeniibel be-

zieht (s. o. S. 691, 13ff.).

Ebenso verwaschen ist der bildliche Typus
der Gottin, der durch eine inschriftlich (CIL XIV
2251) gesicherte Statuette aus Albano (verOffent-

licht von O. MarucchiBull. arch. com. VII 1879,
22711. mit Taf. 23) vertreten ist : eine thronende
vollbekleidete Fran mit dem Fullhorn im linken

Arm, wahrend die rechte Hand mit ihrem Attri-

bute (Schale?) weggebrochen ist; jedenfalls stimmt
diese Darstellung nicht mit der der Gottin des

lini 1840. Dom. de Guidobaldi Damia o Buona
Dea ad occasione d'una iscrizione Osca opistografa

su di una terracotta Campana nel Museo Nazio-

nale, Napoli 1865 (vgl. dazu F. Buecheler Eh.
Mus. XXXIH 71f. XLIU 562). E. Saglio Diction,

des antiqu. I 725f. E. Peter in Eoschers Mythol.
Lexikon I 789ff. D. Vaglieri bei Euggiero
Dizion. epigr. I 1012ff. [Wissowa.]

Bonae Fortonae insulae s. 'Aya&ov 8at-
Wuovog vfjoos.

Bona ereptorla (= bona quae ut imdignis
auferuntur) nennt man das von Todes wegen Er-

worbene, wenn es wegen Dnwurdigkeit des Er-

werbers ihm nachtraglich wieder entzogen wird.

Zu solcher Entziehung ist in rielen Fallen die

Staatskasse befugt, in andern ist der dazu Be-

rechtigte ein irgendwie an dem entzogenen Gute
Beteiligter, Dig. XXXIV 9. Cod. VI 35. VI 51

c. un. § 12. Der Name stammt aus Ulp. XTY 17:

rOmischen Geheimdienstes iiberein, die ein Scepter 20 Lege nobis adquiritur velut caducum (s. Bona
in der linken Hand (Macr. 112, 23) und neben sich

die Schlange hatte (Plut. Caes. 9; vgl. CIL VI
55). Eine von E. Gerhard Abh. Akad. Berlin

1847 Taf. II 10 = Akad. Abhandl. Taf. XLIX 7

(danach auch bei Daremberg- Saglio Diction.

I 726 Fig. 867) abgebildete Miinze von Paestum
mit der Darstellung einer nach links sitzenden

vollbekleideten Frau mit Fullhorn und der Bei-

schrift BONA DEA muss hier ausscheiden , da

caduca) vel ereptorium ex lege Papia Poppaea
(gegen die von Cujacius u. a., z. B. Heinec-
cius [s. u.] angenommene Lesart erepticium, vgl.

Walther Eck Indignitat und Enterbung, Diss.

Berlin 1894, 18, 13). Nach dieser Stelle wurde
es zweifelhaft bleiben, ob ereptorium bios ein

anderer Name fiir caducum ist , wenn nicht der

Ausdruck eripi gerade fur die Entreissung eines

Erwerbes wegen Unwiirdigkeit angewendet wiirde,

nach einer liebenswiirdigen Mitteilung von B. Pick 30 vgl. Dig. XLIX 14, 49: eripiatur et ad fiseum
die Wiedergabe der Beischrift sicher auf falscher

Lesung oder Zeichnung (in der mittelbar oder

unmittelbar alien Erwahnungen und Beproduc-
tionen der Mtinze zu Grunde liegenden Arbeit von
Paschalis Magnonius De veris Posidoniae et

Paesti originibus) beruht und vielmehr BONA
MENS zu lesen ist (vgl. Carelli Num. Ital.

vet. tab. CXXXI 34. Garrucci Monete d'ltalia

tav. CXXII 36. Brit. Mus. Catal. Italy 280, 56).

transferatur. Jedenfalls leitet man aus Dip. XIX
17 her, dass die lex Papia Poppaea einen Ein-

fluss auf die im iibrigen recht dunkle Entwick-

lung des Eechtes der B. e. gehabt haben muss;
vgl. auch Cod. Theod. XI 30, 26: ea quae in-

dignis, legibus eogentibus, auferuntur. Einen be-

sonders wichtigen Indignitatsfall behandelte das

S. C. Silanianum de publioa quaestione a familia
necatorum liabenda. Dig. XXIX 5 (vgl. Walther

Der rOmische Geheimkult der B. d. ist in der 40 Eck a. a. O. 20ff.). Litteratur: Heineccius
Kaiserzeit auch mit andern fremden und orgi

astischen Gottesdiensten in Verbindung getreten:

so lernen wir aus einer rOmischen Grabscbrift in

griechischer Sprache einen Aurelius Antonius

kennen, der im Alter von sieben Jahren zugleich

Priester der B. d., der Gottermutter, des Dionysos
und des 'Hysfiaiv d. h. des Iakchos war (IGI 1449
tEQeitg rcovfdjs &ewv siavTOiv , jiq&tov Bovadiijs

elta urjTQo; diwv xdl Aiovvaov xai 'Hyeuovos,

Ad legem Iuliam et Papiam Poppaeam commen-
tarius, Amstelaedami 1726 p. 415ff. JOrs Das
Verh. der lex Iulia de maritandis ordinibus zur

lex Papia Poppaea, Diss. Bonn 1882, 51ff. Wal-
ther Eck a. a. O. bes. 18ff. , vgl. auch die da-

selbst 18, 12 angefflhrten Stellen ausLenels Pa-

lingenesia. Dantz Lehrb. der Geschichte des rOm.

Eechts2 II § 186. Windscheid Pandekten III

§ 669ff. Dernburg Pandekten III § 60ff. Kop-
vgl. dazu Dieterich Philol. LII 9); auch die 50 pen Lehrbuch des heutigen rOm. Erbrechts 1888,
Verbindung der B. d. mit Pantheus in der Inschrift

CIL III 10394 (Bonae deae et Panthaeo Diane
SHvanabus) und dieBezeichnung der Caelestis und
(Ms) K«gina Triumphalis (s. o. S. 692, 20) als

bona dea gehflrt dahin. Uber die von L. Fried-
lander aufgestellte Ansicht, dass luvenal von den
ritus veteres et publica sacra der B. d. (6, 335f.),

d. h. der pro populo begangenen Nachtfeier (9,

117), noch private Mysterien (bonae secreta deae

"146ff. § 18ff. [Leonhard.]

Bona fides ist das gute Gewissen, die red-

liche Gesinnung, Zuverlassigkeit, Treu und Glau-

ben. Der Zusammenhang zwischen dem altrOmi-

schen Begriffe der fides und dem deutschen Be-

griffe des Glaubens wird zuweilen ganzlich in Ab-
rede gestellt (so namentlich von Bruns Archiv

f. civ. Pr. LVn 276, 1). Doch darf man hierbei

nicht iibersehen, dass auch das deutsche Wort
6, 314) unterscheide, bei denen nach seiner Schil- 60 ,Glauben', insbesondere in der Wendung ,Treue

derung (6, 314—334) ganz ungeheuerliche ge-

schlechtliche Ausschweifungen an der Tagesord-

nung waren, vgl. A. Gercke Gott. gel. Anz.

1896, 980.

Litteratur. E. Gerhard Agathodaemon und
Bona dea, Abhandl. Akad. Berlin 1847, 461ff. =
Akad. Abhandl. II 21ff. M. Motty De Fauno et

Fauna give Bona dea eiusque mysteriis, Diss. Bero-

und Glauben', keineswegs immer die Voraussetzung

bestimmter Thatsachen bezeichnet, sondern viel-

fach auch eine gewisse Gesinnung, die sich durch
Eedlichkeit, Zuversichtlichkeit und Zuverlassig-

keit auszeichnet. Die fides wurde von den EOmern
hoch geschatzt. Schon Numa soil der publica

fides einen Tempel erbaut haben (Dion. Hal. II

75, 3). Auch sah man in ihr eine unerlassliche
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Vorbedingung des Verkehrslebens und der Rechts-
pflege, Cic. de off. I 7; partit. orator. 22, vgl.

auch Plant. Aulul. 764ff.; Capt. 883ff.; Pseud.
1095. Liv. XXXIX 54. Voigt Das ius naturale
der Romer IV 377ff. Bruns Das Wesen der bona
fides bei der Ersitzung, Berlin 1872, 78ff. Leon-
hard Roms Vergangenheit und Deutschlands Recht
(Leipzig 1889) 20. Darum heisst die Rede, die
auf Wahrheitsliebe beruht, bona fide dicere (= ex
animi sententia)

,
Augustinus contra Academicos

II 5, 12. lin gleiehen Sinne bernerkt Quintilian
(inst. or. X 3, 23) : neque enim se bona fide in
multa simul intendere animus totum potest. ' Auf
dem Rechtsgebiete erscheint der Begriff der B. f.

um seiner Allgemeinheit willen in mannigfachen
Anwendungen, z. B. alicui bona fide solvere, Dig.
XLIX 14, 46, 6. XLVI 3, 45 (woselbst der Text
wahrscheinlich entstellt ist, Faber Semestria I,

XXIV), vgl. Brissonius De verb, signif. unter
bonus 4, und fides 5. 6. 7, auch iiber den Zu-
sammenhang der fides mit den fideicommissa
Paber Semestria n, XV. Die B. f. erscheint so-

gar in den Quellen zuweilen als das Gebot des
Wohlwollens, das zur Richtschnur bei der Ent-
scheidung zweifelhafter Rechtsfragen dienen soli,

vgl. Cels. Dig. I 1, 1 pr. : Ius est ars aequi et

boni. Gai. Dig. L 17, 57: Bona fides non patitur,
ut bis idem exigatur, und hierzu Windscheid
Pandekten? I 343 § 121, 9.

Besonders wichtig fur das Rechtsgebiet sind::

1) Die bonae fidei possessio, vgl. Gai. II 43.
Inst. II 1, 30. 35ff. Dig. XVIII 1, 27. XLVIII
15, 3 pr. L 16, 109. August, de fide et operibus
7. Die Redlichkeit des nichtbesitzenden Eigen-
tumers beruht in der Regel auf dem Glauben,
Eigentiimer gcworden zu sein , oder doch wenig-
stens auf der Unkenntnis der Umstande, die diesen
Eigentumserwerb hinderten ; doch ist jener Glau-
ben oder diese Unkenntnis nicht geradezu notig,
um B. f. eines Besitzers zu begrtinden, da z. B.
auch der von seinem Ehegenossen beschenkte Gatte
zwar glaubt, dass er wegen der Ungultigkeit der
Schenkungen unter Gatten nicht Eigentiimer der
Sache geworden ist, aber dennoch Treu und Red-
lichkeit nicht verletzt, wenn er sie wie ein Eigen-
tiimer beniitzt, Dig. XXIV 1, 25. XLI 6, 3, vgl.

Windscheid Pandekten? I 533 § 176, 6. Der
Begriff der Redlichkeit hangt hiernach von dem
Eigentumsbegriffe nicht ab.

Von dem redlichen Besitzer wird der unred- J

liche als malae fidei possessor unterschieden, Dig.
V 3, 20, 11 u. 12. 25, 7. Die Redlichkeit des
Besitzers giebt ihm so viele Vorzfige, dass sie

nach Paulus (Dig. L 17, 136) sogar im Zweifel
ihm alle Vorteile des wirklichen Eigentumes ge-
wahrt: Bona fides tantundem possidenti praestat,
quantum Veritas, quotiens lex impedimento non
est, vgl. hierzu v. Brinz Zum Rechte der bonae
fidei possessio, Festgaben fur Arndts, Miinchen
1875, 73ff. Dernburg Pandekten^ I 457 § 194. (

Insbesondere ist B. f. eine wichtige Voraussetzung
des Ersitzungserwerbs (Gai. II 43. Inst. II 6 pr.

Windscheid Pandekten? I 531 § 176) und folge-

weise auch der actio Publieiana Inst. IV 6, 4;
vgl. Harnier De probatione bonae fidei in prae-
scriptionibus

, Cassel 1841. C. Hildenbrand
De bona fide propria debitori ad temporis prae-
.scriptionem haiid necessaria, Monach. 1843. R.

Stintzing Das Wesen von bona fides und titulus

in der rOm. Usucapionslehre
,
Heidelberg 1852.

Leonhard Institutionen 309 § 91 II. Gegenuber
einer erfolgreichen Eigentums- oder Erbschafts-
klage wird der verurteilte redliche Besitzer in
mehrfacher Hinsicht besser behandelt als der un-
redliche; vgl. hieriiber namentlich Windscheid
Pandekten? I 579ff. § 193ff. Ill 224ff. § 612ff.

und v. Petrazycki Die Pruchtverteilung beim
)Wechsel des Nutzungsberechtigten , Berlin 1892,
165ff. Der redliche Besitzer erlangt iiberdies an
den abgesonderten Priichten der Sache Eigentum
(was iibrigens nicht unbestritten ist)

;
vgl. Buche-

nau Rechtliche Natur des Fruchterwerbs des red-
lichen Besitzers, Diss. Gottingen 1889. Karlowa
ROm. Rechtsgeschichte II 423ff. v. Petrazycki
a. a. O. 18511. und weitere Litteratur bei Wind-
scheid Pandekten^I 560 §186,7. Dernburg
Pandekten* I 485ff. § 205. Auch an dem Er-

l werbe eines Sclaven hatte dessen redlicher Be-
sitzer ahnliche Rechte wie ein Niessbraucher, Inst.

II 9, 4. Dig. XLI 1, 19; vgl. v. Savigny Das
Recht des Besitzes § 26 A. Pernice M. Anti-
stiusLabeoII170ff. v. Petrazycki a. a. 0. 122ff.

Leonhard Institutionen 182 § 46 lib.

Bestritten ist (zunachst fiir das Gebiet der
usucapio, fiber das der Gegenstand des Streites

jedoch weit hinausreicht) , ob das Dasein der B.
f. lediglich von den Anschauungen und Uber-

1 zeugungen dessen abhangt, dem sie zugeschrieben
werden soli, oder von gemeingfiltigen Grundsatzen
fiber die Vorbedingungen des redlichen Erwerbs,
mit andern Worten , ob ein jedes ruhige , selbst-

zufriedene Gewissen B. f. genannt werden kann,
oder nur das mit Recht ruhige Gewissen. Fiir

das Rechtsgebiet wird man das letztere annehmen
miissen. Dadurch wird die Rechtsordnung von
den besonderen irrigen Anschauungen einzelner
unabhangig. So namentlich Bruns Das Wesen
der bona fides bei der Ersitzung, Berlin 1872,
bes. 10. 124ff, ; zur Lehre von der b. f. bei der
Verjahrung, Archiv fur civilistische Praxis LVII
275ff. A. M. C. G. Wiichter Zwei Rechtsgut-
aehten die Ersitzung des Rittergutes Gollmenglin
betreffend, und die bona fides insbesondere bei der
Ersitzung des Eigentums, 1871, vgl. auch Per-
nice M. Antistius Labeo II 207ff,

2) Die bonae fidei actio ffihrt zu einem bonae
fidei indicium. Sie entspringt aus dem bonae
fidei negotium und richtet sich auf die Erfiillung

einer bonae fidei obligatio. tberall steht hier

das ex fide bona im Gegensatze zu dem strengen
Gesetzbuchstaben (strictum ius), der bei den actio-

nes, iudicia, negotia und obligations stricti iuris
gilt. Es bedeutet, dass da, wo Verpflichtungen
nach bestem Gewissen erffillt und beurteilt werden
sollen, dem Ermessen des Richters ein freier Spiel-

raum verbleibt, in dem es nach Billigkeit das
Gesetzeswort erganzen soil, und dass in eben
diesen Fallen auch die Parteien den Umfang ihrer

Pflichten von ihrem Gewissen zu erfragen haben,
Symmach. ep. II 87. Cic. de off. Ill 16. Inst. R"
6, 28f., woselbst ebenso wie bei Gains IV 62 die

wichtigsten actiones bonae fidei anfgezahlt sind.

Die freiere Behandlung dieser Anspriiche zeigt

sich namentlich darin, dass der Richter bei ihnen
von vorn herein infolge seiner Pflicht, nach bestem
Ermessen zu urteilen, Einwendungen des Verklag-
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ten in weiterem Umfange beriicksichtigen durfte,

als bei den actiones stricti iuris (vgl. Birk-
meyer Die Exceptionen im bonae fidei iudicium,

Erlangen 1874), namentlich auch die Aufrech-

nungseinrede (Inst. IV 6, 30), und dass er insbe-

sondere in dem Zuschlage von Nebenleistungen

(Friichten und Verzugszinsen) iiber den ursprung-

lichen Schuldgegenstand hinausgreifen konnte,

Schilling Lehrb. der Inst. II 356ff., altere Lit-

teratur daselbst 358 Anm. a. Rein Rom. Privat-

recht^ (1858)902ff. v. Savigny System des heut.

rOm. Rechts V 461ff. Dernburg Pandekten* I

307 § 131. Leonhard Institutionen 389. 402. 471.

479 § 126 IV. 131 1 a. 156 II. 159. [Leonhard.]

Bona mansio, nach It. Hieros. 567 Station

an der Strasse von Serdica nach Philippopolis,

in den Acta S. Alexandri (Acta SS. Mai III 197)

castrum Bonamasium genannt, wahrscheinlich

gleichbedeutend mit dem von Itin. Ant. 136 an

derselben Stelle angesetzten Lissae; Ruinen des

Castells beim Dorfe Vjetren, Jirecek Heerstrasse

von Belgrad nach Constantinopel 35.

[Oberhummer.]

Bona vacantia heissen die erblosen Nach-

lassmassen. Dire Auspliinderung gait nach altem

Rechte nicht als Frevel, verschaffte sogar binnen

Jahresfrist Eigentum durch die usucapio pro

herede, Gai. II 52ff. Holder Beitrage zur Ge-

schichte des rOmischen Erbrechts 1881 , 529ff.

v. Jhering Ernst und Scherz in der Jurisprudenz :

1884, 137ff. Puchta-Kriiger Institutionen w II

207 Anm. ff. §239. Leonhard Institutionen 357,

4. In der Kaiserzeit zog die Staatskasse die

Nachlassmassen ein, wenn kein erwerbfahiger Erbe
berufen war. Hiermit hangt zusammen, dass die

usucapio pro herede ihre Bedeutung verlor und die

Erbschaftspliinderung schliesslich strafbar wurde,

Dig. XLVII 19. Ulp. XXVIII 7 : et si nemo sit,

ad quern bonorum possessio pertinere possit, aut

sit quidem, sed ius suum omiserit, populo bona

deferuntur ex lege lulia caducaria. Dig. V 3,

20, 7. Cod. Ill 28, 10. X 10, 5 pr.
;
vgl. auch Tac.

ann. Ill 28 : lege Papia Poppaea praemiis in-

dueti, ut, si a privilegiis parentum cessaretur,

velut parens omnium populus vacantia teneret,

eine Stelle, die von Nachlassmassen redet, die zu-

glcich caduca (s. Bona caduca) und vacantia

waren. Die Staatskasse ubernimmt die erblosen

Massen mit alien Schulden und Lasten, Dig. XXX
96, 1. 114, 2. XXXVI 1/ 6, 3. Sie hat Iiberdies

das Vorrecht, das Erworbene mit den darauf

lastenden Verpflichtungen als ein Ganzes so zu

veraussern, dass statt ihrer der Erwerber fortan

wie ein Erbe haftet, wiihrend andere Erben eine

Verausserung mit dieser Kraft nach romischem

Rechte nicht vornehmen konnen. Cod. IV 39, 1.

Litteratur: Heineccius Ad legem Iuliam et

Papiam Poppaeam commentarius, Amstelaedami

1726 in 7 p. 417ff. (insbesondere p. 421 fiber

das Verhaltnis der bona caduca und der bona

vacantia). C. A. Schmidt De successione fisci in

bona vacantia ex inre Romano, Jena 1836. JOrs
Uber das Verhaltnis der lex lulia de maritandis

ordinibus zur lex Papia Poppaea, Diss. Bonn 1882,

52. Leonhard Institutionen § 376. Weitere An-

gaben s. bei Windscheid Pandekten
1

? Ill § 622,

vgl. auch v. Blume Der Erbschaftskauf , Diss.

Gottingen 1892, 6. [Leonhard.]

Bonchai (B6yx<u, v&r - B6yp>ai), ein Volk,

das vor (var. neben) den Karrenern wohnt, zwi-

schen Euphrat und dem Kyros-Flusse, Asinius

Quadratus bei Steph. Byz. Unter dem Kyros-

Flusse ist sicher einer der bei Karrae-Harran be-

findlichen Wasserlaufe zu verstehen, Nahr Gulab,

Nahr el-Kut, die zusammen den Nahr Ballh bil-

den, oder dessen westlicher Nebenfluss, der auf

Kieperts Karte nicht benannt ist. Vielleicht

ist Kvqov noxa/iov mit Bo chart geradezu in Koq-
ga jiorauov (s. d.) zu andern. Trnmerhin werden

die Wohnsitze des im ubrigen unbekannten Volkes

durch obige Angabe hinreichend bestimmt; vgl.

Bitter ErdkundeS XI 292f. S. auch Bochai.
[Weissbach.]

Bonchis (Bwyxis), Stadt in Aithiopien am
dritten Katarakt, Steph. Byz., wohl identisch mit
Bocchis (s. d.). [Sethe.]

Bonchnai s. Bonchai.
Bonconica s. Bauconica.
Bondelia (BovSekia Ptol. ni 1, 47), Ort Etrn-

riens, nach M filler z. d. St. in der Nahe von
Livorno. S. Bodetia. [Hulsen.]

Bondobrica s. Baudobriga Nr. 1.

Bonifatius. 1) Romischer Feldherr, nach

einer zweifelhaften Quelle ein Thraker (Pseudo-

bonifat. epist. 10 = Migne L. 33, 1097). Seine

erste Waffenthat scheint die Verwundung des

Athaulf gewesen zu sein, als dieser 413 Marseille

angriff (Olymp. frg. 21 Muller). Spater stand er

als Tribunus an der Spitze eines Auxilium in

Africa und wehrte mit Erfolg den Plunderungen

der Mauren (August, epist. 220, 7 = Migne L.

33, 995). Zum Comes ernannt sollte er 422 den

Magister militum Castinus zum Kriege gegen die

Vandalen in Spanien begleiten, veruneinigte sich

aber noch in Italien mit ihm, floh nach Portus

bei Rom und setzte von dort nach Africa fiber

(Prosp. 1278. Hydat. 78 = Mommsen Chron.

min. I 469. II 20). Hier griindete er sich als

Fiihrer von foederati (Possid. vit. Aug. 28 =
Migne L. 32, 59. Olymp. frg. 42), d. h. von Pri-

vatsOldnern(BenjaminDe Iustiniani aetate quaes-

tiones militares, Berlin 1892), eine halb selbstan-

dige Herrschaft und gewann durch Tapferkeit gegen

die Barbaren, welche er selbst in Zweikampfen be-

wahrte, durch Unbestechlichkeitund gerechten Sinn

allgemeine Liebe (Olymp. frg. 42. August, ep. 189,

8). Mit Augustinus stand er bald in persOnlichem

(ep. 220, 2. 3), bald in brieflichem Verkehr (an

ihn gerichtet ep. 185. 189. .220 = Migne L. 33,

792. 854. 992); nach der Uberschrift von serm.

114 (Migne L. 38, 652) wohnte er dieser Predigt

bei. Sein Kriegshandwerk erfullte ihn manchmal
mit religiOsen Skrupeln (August, ep. 189, 4), und

als seine erste Gattin , welcher er mit grosser

Treue anhing (a. O. 7. 8), starb, dachte er sogar

daran, Mench zu werden (August, ep. 220, 3. 12).

Bei den Zwistigkeiten zwischen Honorius und

Placidia 423 stellte er sich auf die Seite der letz-

teren und unterstutzte sie, als sie nach Constan-

tinopel geflohen war, mit Geld (Olymp. frg. 40).

Dem Usurpator Johannes nnterwarf er sich nicht,

zwang ihn dadurch 424, Truppen nach Africa zu

schicken und sich so im Kriege gegen Valenti-

nian in. zu schwachen (Prosp. 1286). Nach dem
Siege des letzteren 425 wurde er an den Hof be-

rufen (August, ep. 220, 4) und erhielt wahrschein-



byy -Doniiatius Bonitus 700

lich damals als Belohnung die Wlirde eines Co-
mes domesticoram, wahrend ihm zugleich die Ver-
waltung Africas gelassen wurde (a. 0. 7). Neu-
vermahlt mit der reichen Pelagia (Marcell. 432
= Momm sen II 78) kehrte er in die Provinz
zurtlck. Jene war Arianerin gewesen, und ob-
gleich sie vor der Hochzeit ihre Ketzerei batte
abschwOren miissen, liess sie docb spater ihre
Tochter von einem arianischen Geistlichen taufen.
Auch wich jetzt die ehelicbe Keuschheit des B.
einem ziemlich lockeren Leben (August, ep. 220,
4. 12). Der Magister militum Felix, nicht Aetius,
wie Prokop. b. V. I 3 erziihlt, yeranlasste seine
Rfickberufung. Da er sich weigerte zu kommen,
wurde ihm der Krieg 427 erklart (Prosp. 1294.
Prok. b. V. I 3). Die drei gegen ihn gesandten
Feldherren Mavortius, Gallio und Sanoecis verun-
einigten sich, als sie ihn belagerten, und wurden
alle von ihm getotet. Als darauf der Comes Se-
gisvultus nach Africa geschickt wurde, rief B. die
Vandalen zur Htilfe herbei und stellte ihnen Schiffe
zum Ubergang iiber die Meerenge von Gibraltar
(a. 0., vgl. lord. Get. 33, 167. 169. Chron. Gall. 96
= Mommsen I 658). Pliindernd und mordend
ruckten dieseheran, und zugleich flelen die Mauren
in die Provinz ein, ohne dass B. ihnen wehren konnte
(August, ep. 220, 6. 7). Da gelang es dem kaiser-
lichen Abgesandten Darius, unterstutzt durch die
brieflichen Ermahnungen des Augustinus (ep. 220),
den B. zu einem Waffenstillstand mit dem Hofe
zu veranlassen (August, ep. 229, 2. 230, 3), wel-
chem bald der Prieden folgte. Jetzt suchte B.
selbst die Vandalen zur Riickkehr zu bewegen;
als dies vergeblich war, bekampfte er sie mit
gothischen Hiilfstruppen (Possid. vit. Aug. 28.
August, ep. 185, 1 = Migne L. 32, 59. 33, 793),
wurde aber geschlagen und 430—431 vierzehn
Monate lang in Hippo regius belagert (Possid. a.

0. Prosp. 1304. Prok. b. V. I 3. Vict. Vit. 1 3, 10).
Ein neuer Kampf mit Htilfe der Byzantiner unter
Aspar hatte keinen besseren Erfolg (Prok. a. 0.).
432 ernanute ihn Placidia zum Magister militum
und berief ihn nach Italien, um sich mit seiner
Hulfe des ubermachtigen Ae'tius zu entledigen.
Diesen besiegte er zwar, wurde aber in der Ent-
scheidungsschlacht bei Ariminum (Mommsen
Chron. inin. I 301) verwundet und starb drei
Monate spater (Marcell. 432, 3. Prosp. 1310. Hydat.
99. Chron. Gall. 109. 111). Sein Schwiegersohn
Sebastianus folgte ihm in der Feldherrnstellung i

(Hydat. a. 0., vgl. Vict. Vit. I 6, 19. Marcell. 435).
Eines gallischen Dichters, der zuerst in der Um-
gebung des B., dann des Sebastianus gelebt hatte,
erwahnt Ap. Sid. c. IX 279. Papencordt Gesch.
der vandalischen Herrschaft in Africa 54. Uber
seine vermeintliche Miinze s. Eckhel Vm 293.
Es sind unter seinem Namen mehrere Briefe an
Augustinus nebst dessen Antworten erhalten, die
sicher gefalscht sind (Migne L. 33. 1095). Doch
scheint ihr Verfasser der Zeit des B. nicht sehrf
feme zu stehen, so dass einzelne Nachrichten des
Briefwechsels doch vielleicht brauchbar sein kOnn-
ten. [Seeck.]

2) Ein Schreiber des Vandalenkonigs Gelimer,
lieferte dessen Schatz, da er ihn nicht mehr, wie
befohlen, nach Spanien retten konnte, in Hippo
an Belisar aus, Prok. Vand. II 4 p. 428f. B.

[Hartmann.J

3) Bonifatius I., Bischof von Bom December
418 bis September 422. Den gleichzeitig von einer
Minoritat gewahlten Gegenpapst Eulalius hatte
er im April 419, nachdem er die Gunst des Kai-
sers Honorius gewonnen, glttcklich beiseite ge-
schoben; sein Vorganger Zosimus hatte ihm in

Africa und Gallien ebenso schwierige wie pein-
liche Angelegenheiten zur Erledigung iiberlassen.

Soweit wir urteilen kimnen, hat er hier und sonst
) Klugheit und Massigkeit bewiesen, ohne den An-
spruchen des apostolischen Stuhls, wie seine Vor-
fahren sie formuliert hatten, Wesentliches zu ver-
geben : vielmehr hat durch ihn die Autoritat Boms
die Missgriffe des Zosimus vergessen gemacht.
Sein Briefwechsel ist grossenteils erhalten; aus
Constant Epistolae roman. Pontif. I bei Migne
Patrolog. lat. XX 745-792. Vgl. J. L an gen
Geschichte d. rem. Kirche I 763—793. L. Du-
chesne Le Liber Pontiflcalis I 1886, 227—229.

) [Jiilicher.]

Bonis (Bmvis), Ortschaft in Indoskythia am
Indos oberhalb seiner Gabelung in mehrere Arme,
Ptol. Vn 1, 58; indische Grundform etwa Bha-
vani. Vivien de St. Martin (Etude sur l'lnde
de Ptolemee 238f.) vergleicht die in Dnter-Sindh
am Ostufer 25 miles oberhalb Thattha gelegene
Feste Banna, in deren Nahe sich der Arm Piniari
vom Hauptstrom gegen Siidosten abzweigt.

[Tomaschek.]
t Bonisana, Ort im callaekischen Hispanien am
Ocean, nur beim Geogr. Bav. 307, 18 erwahnt;
vielleicht nicht verschieden von Burbida (s. d.).

[Hiibner.]

Bonis interdicere heisst die Entmundigung
eines Verschwenders. Sie ist von alters her durch
Gewohnheit eingefuhrt und durch die 12 Tafeln
geregelt worden, Dig. XXVII 10, 1 pr. (Ulpianus)

:

lege duodeeim tahidarum prodigo interdieitur
bonorum suorum administratio, qUod moribus

I quidem ab initio introductum est. Die Form
dieser interdictio lautete nach Paulus rec. sent,

in 4 a, 7 : Quando tibi bona paterna avitaque
nequitia tua disperdis liberosque tuos ad egesta-
tem perducis, ob earn rem tibi ea re commercio-
que interdico. Der Verschwender wurde hier-
durch verhindert, sein Vermbgen zu veraussern,
nicht aber es zu vermehren

,
Dig. XLV 1 , 6.

Naheres s. unter Prodigus. Litteratur: Ubbe-
lohde Grunhuts Zeitschrift fur Civilrecht und
Process IV 671ff. EarIowa Rom. Rechtsgeschichte
n 302ff. Dernhurg Pandekten* I 132 § 57.

Puchta-Krtiger Inst.W II 38 § 202c. Leon-
hard Institutionen 238 § 65 c. [Leonhard.l

Bonlta, Ortschaft, erwahnt Vita Theodori
Studitae X (Migne gr. XCIX) § 83. Vielleicht
ist damit in Verbindung zu bringen der Zev;
Bovixijroi (s. d.), der auf einer zwischen Zafaram-
boli-Kastambol gefundenen Inschrift erwahnt wird

;

vgl. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien 1891, VIII
77. [Ruge.]

Bonltenos (Bonzijrog [Zev;]). Eine Inschrift
aus Meireh bei Amastra im Pontos berichtet, dass
im J. 215 n. Chr. ein Tempel dort dem Zeus B.
errichtet wurde (S.-Ber. Akad. Berl. 1888, 869
nr. 61. Bull. hell. XIH 1889, 311—312). Diese
Gottheit ist sonst unbekannt. [Cumont.]

Bonitus. 1) B. wird als stipator prinoipis
nostri, d. h. des Gallienus, in einem Briefe des
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spateren Kaisers Claudius (Gothicus) an den Usur-

pator Regilianus bezeichnet. Der Brief (Hist.

Aug. trig. tyr. 10, 11) dient als der in der Hist.

Aug. iibliche Beweis von der Tiichtigkeit des Re-

gilianus, die ein berufener Beurteiler anerkannt

habe, ist mithin von sehr zweifelbaftem Werte.
[Henze.]

2) Franke in romischen Diensten, zeichnete

sich 324 in dem Kriege Constantins gegen Lici-

nius aus. Sein Sohn war der spatere Magister ]

peditum Silvanus, Amm. XV 5, 33. [Seeck.]

Boniuricis (Geogr. Rav. in 11) s. Baniurae.
Bonna [Bowa], Stadt der Ubier am linken

Rheinufer in Germania inferior, der Standort der

legio I Minervia (Ptol. II 9 , 8 eha Bowa . .

.

Xsylaiv a' 'A&avai'xirj)
;
haufig von Tacitus als fester

Ort und Stiitzpunkt der Romer erwahnt, hist.

IV 19. 20 (eastra Bonnensia). 25. 62. 70. 77. V
22. Sie lag an der von Mainz nach Koln fiihrenden

Heerstrasse (Itin. Ant. 254. 370. Tab. Peut.).

!

Das heutige Bonn. Nach Floras II 30 kann
dort die Station der Rheinflotte gewesen sein:

Bonnam (Bormam cod. Bamberg.) et Oessori-

aeum pontibus iunxit elassibusque firmavit (scil.

Dnisus); vgl. Mommsen R.G. V 28, 2. Er-

wahnt ferner bei Amm. Marc. XVIII 2, 4. Geogr.

Rav. IV 24 p. 227. Zur Geschichte und Topo-

graphie des Bonner Castrums giebt es eine zahl-

reiche Litteratur, zu vgl. die verschiedenen Jahr-

gange der Rhein. Jahrb. (Registerhefte) , Westd.

Ztschr. mit Korr.-Blatt u. a., namentlich die

Bonner Festschrift : ,Bonn, Beitrage zu seiner Ge-

schichte und seihen Denkmalern' (1868) und das

Bonner Winckelmannsprogr. von 1888 : ,Das rom.

Lager in Bonn' mit zwei Planen, darin eine Zu-

sammenstellung der auf dem Castrum gemachten
rCmischen Funde von Jos. Klein (vgl. Korr.-Bl.

der Westd. Ztschr. VIII 88ff.). Ubersichtskarte

von Bonn Rhein. Jahrb. LXXXII Taf. HI. Uber
den angeblichen RiSmerhafen von Bonn in Gen-

sem v. Veith Rhein. Jahrb. LXXXVII 186ff.

u. a. m. Die bis zum J. 1867 in Bonn gefun-

denen Inschriften verzeichnet Brambach CIRh
455ff. (Nachtrage in den Rhein. Jahrb.); vgl.

auch Hettner Katalog des k. Rhein. Mus. bei

der Universitat Bonn (Bonn 1876). [J. Klein]
Fuhrer durch das Provinzialmus. zu Bonn (1895)

und die Mitteilungen aus dem Bonner Provinzial-

museum Rhein. Jahrb. LXXII. LXXIV. LXXVniff.
Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. Vgl. den

Artikel Caesoriacum. [Ihm.l

Bonnogaris. richtiger wohl Bon-nagaris, eine

Ortschaft in Inclien, wahrscheinlich Hinterindien,

wie aus der Nahe von Palanda und Sampa ge-

schlossen worden darf, Geogr. Rav. II 1 p. 40.

In der Sprache von An.nam bedeutet das Ele-

ment bon, in den Mo'isprachen puon, ,vier' ; dazu

skr. nagara ,Stadt'. Eine alte Feste in Kam-
boga hiess Bon-tray. [Tomaschek.]

Bonomagns , Stadt in Gallia Narb. beim
Geogr. Rav. TV 26 p. 239, wohl identisch mit
Senomagus (s. d.) der Tab. Peut. [Thm.]

Bononia. 1) Bononia (Bovmria ; Einwohner
Bononiensis), bedeutende Stadt in Oberitalien am
Flusse Rhenus und der Via Aemilia, jetzt Bologna.

Die Griindung wird dem Etrusker Aucnus oder

Ocnus zugeschrieben. dessen Bruder Aulestes Pe-

rusia gegriindet haben soil (Plin. Ill 119. Serv.

Aen. X 198. Sil. Ital. VHI 600), ihr urspriing-

licher Name war Felsina (s. d.). Spater kam die

Stadt in die Hand der boischen Gallier, denen

sie die Romer im J. 196 v. Chr. abnahmen (Liv.

XXXIII 37, 4); sieben Jahre spater wurde eine

Colonie von 3000 Biirgern dorthin gelegt, und
der Ortsname in B. verandert (Liv. XXXVn 57,

7. Vellei. I 15). Im J. 187 baute der Consul

Flaminius die Strasse uber den Apennin a Bononia
Arretium (Liv. XXXIX 2, 6, nncorrect Strab. V
217), gleichzeitig sein College Aemilius die Via
Aemilia von Placentia fiber B. nach Ariminum,
wodurch B. der Mittelpunkt des norditalischen

Strassennetzes wurde. Trotzdem wird die Stadt

in republicanischer Zeit selten erwahnt (zum J. 135

bei Oros. V 6), sie scheint nach dem Bundesge-
nossenkriege aus einer Colonia iuris latini in ein

Municipium verwandelt zu sein (Fest. 127); ihre

Tribus war die Lemonia (Kubitschek Imperium
rom. tributim discriptum 95). Haufig erwahnt
wird sie in den Biirgerkriegen 43 v. Chr. (Cic.

ad fam. XII 5, 2. Cass. Dio XLVI 36. Appian.

b. c. HI 69. D. Brutus in Cic. ad fam. XI 13),

ganz besonders wegen des auf einer kleinen Insel

des Rhenus abgeschlossenen zweiten Triumvirats

(Cass. Dio XLVI 54. 55. Plut. Cic. 46 ; Anton. 19.

Appian. b. c. IV 2. Floras IV 6. Suet. Aug. 96).

Antonius, dessen Familie von altersher Patronat

iiber B. gehabt hatte (Suet. Aug. 17), deducierte

i Colonisten dahin (Cass. Dio L 6), deren Zahl Octa-

vian vermehrte (daher dirms Augustus parens eo-

loniae auf der Inschrift CIL XI 720 ;
vgl. auch die

Anekdote bei Plin. XXXIII 83). Im J. 53 n. Chr.

durch einen Brand zerstort, wurde sie durch Clau-

dius wiederhergestellt (Tacit, ann. Xn 58. Suet.

Nero 7). Trotzdem die Stadt bluhend und volkreich

geblieben sein muss (zahlreiche Soldaten aus B.,

s. Bohn Eph. epigr. V p. 252), wird sie doch

verhaltnismassig selten genannt; ihrer gedenken
i die Geographen (Strab. V 216. Mela II 60. Plin.

Ill 116. VI 218. VII 159. 163. XVI 161. XXXVI
161. Ptol. Ill 1, 46) und Itinerarien (It. Ant. 99.

127. 281. 282. 283. 287; Hierosolym. 616. Tab.

Peut. Geogr. Rav. IV 33 p. 272 P.)
;
gelegentlich

noch Tacit, hist. II 53. 67. 71. Martial. HI 54.

Phlegon macrob. 1. 2. 4. Im 4. Jhdt. nennt Am-
brosius (epist. n 8) die Stadt halbverfallen : doch

hielt sie im J. 410 dem Angriffe Alarichs stand

(Zosim. VI 10) und wird von Paulus Diac. hist.

) Lang. II 18 unter den wohlhabenderen Orten

Norditaliens aufgezahlt; erwahnt noch bei Procop.

b. Goth. HI 11. Paulus hist. Lang. VI 49. 54.

Die Ruinen des rOmischen Bologna sind wenig be-

deutend ; erwahnenswert die grosse (unterirdische)

romische Wasserleitung, welche neuerdings wieder

hergestellt ist (G o z z a d i n i Intorno all' acquedotto

ed alle terme di B. 1864 ; Notizie degli scavi 1881,

162. CIL XI 793). Inschriftlich bezeugt sind

Thermen (CIL XI 720. Brizio Not. d. scavi 1896,

) 260) und ein Isistempel (CIL XI 695). Griechische

Inschriften aus B. Kaibel IGI 2282—2286, latei-

nische CIL XI 693—815. Vgl. Gozzadini Studii

arcbeologico-topografici sulla citta di Bologna (in

den Atti della deputazione di storia patria d. Ro-

magna 1868). Notizie degli scavi 1877, 240. 1878,

81. 1885, 216. 1890, 204. 1891, 19. 367. 1892,

255-260. 1894, 269. 1896, 125-160. 258-260.
[Hulsen.]
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2) Castell an der Donauuferstrasse in Pan-
nonia inferior (Itin. Ant. p. 242. 243), das auch
mit Sirmium in directer Verbindung gestanden
sein muss (Amm. Marc. XXI 9, 6 und XXXI 11,

6). Bei den Einheimischen hiess B. Malata (CIL
III 3700—3702. Tab. Peut. Geogr. Bav. 219, 16.

Mommsen CIL III p. 421. Kiepert Formae
orbis antiqui XVII. A. Holder Altkeltisch. Sprach-

schatz s. v. S. 487) und war wie das am linken

Bonorom coiiatio ist der Beitrag, den der
AbkOmmling eines Verstorbenen bei der Erbtei-

lung den miterbenden anderen AbkOmmlingen ge-

wahren soil, um eine unbillige Ungleichheit der
VermOgenslage zu verhindern. Man kann bei der
coiiatio hier nicht ein Princip der Schadloshal-

tung von einem Princip der Gleichstellung unter-

scheiden (s. KOppen Lehrbuch des beut. rOm.
Erbrechts 1888 § 250); denn in Wahrheit tritt

Ufer der Donau gegeniiberliegende Castell Ona- 10 liberal! bei ihr eine Schadloshaltung durch Gleich-
grinum stark besetzt: Idatiani fasti ad a. 294:
his cos. eastra facta in Sarmatia contra Acineo
et Bononia. Not. dign. Occ. XXXII 14 = 33:
equites Dalmatae, Bonoriae; 44: praefectus le-

gionis quintae Ioviae cohortis quintae superioris,

Bononiae ; 41 : auxilia Augustensia, contra Bo-
noniam in barbarico in castdlo Onagrino. Nach
den Distanzangaben fallt B. auf Banostor , den
nachsten von Sirmium erreichbaren Donaupunkt,

stellung ein , und der Schaden , um den es sich

handelt, ist eine unbillige Ungleichheit. Der
alten Zeit erschien freilich eine Ungleichheit des
Erwerbs mehrerer Kinder aus dem Nachlasse ihres.

Vaters nicht unbillig, doch kam in mehreren
Fallen der entgegengesetzte Gedanke zur An-
erkennung.

Diese Falle sind: 1) Die coiiatio emaneipa-
tum. Das emancipierte Kind, das nach civilem

wo Ziegel der leg. VI Hereulia (CIL III 10665 b. 20 Rechte keine Erbbefugnisse hatte, aber nach prae-

c), sowie CIL III 3263 (praef.), 10248 (trib.) und
10247 Sep. Valens c. a. coh. ZTgefunden wurden.
Die letzte Inschrift erweist im Verein mit dem
im benachbartcn Cerevid aufgedeckten CIL III

3261: Dalmata, mil. coh. II Alpinor., dass hier

auch die coh. II Alp. stationierte. Der Ort war
schon unter Traian oceupiert : CIL III 3262, vgl.

10246. Sonstige Inschriften CIL III 10697 und
Vjestnik hrvatsk. arheol. drustva 1895, 183; vgl.

Patsch Glasnik 1896, 285.

3) Nach Ptol. II 14, 4 eine Strassenstation

im westlichen Teile von Pannonia superior; ihre

Lage ist nicht bekannt.

4) Castell an der Donauuferstrasse in Moesia
superior (spater in Dacia ripensis), zwischen Dor-
ticum und Batiaria (Itin. Ant. p. 219) , besetzt

vom cuneus equitum Dalmatarum Fortensium
(Not. dign. Or. XLII 4. 13) ; wurde von Iustinian

neu bet'estigt und war in den Avarenkriegen von

torischen Grundsatzen gleichberechtigt neben die

Hauskinder trat, hatte vor dem Erbfalle, in der
Zeit zwischen der Emancipation und dem Tode
des Vaters, fur sich selbst VermOgen erworben,

wahrend aller Erwerb der Hauskinder in derselben

Zeit dem Vater zugefallen war und sich daruin

in der Nachlassmasse befand. Deshalb wurden
die Emancipierten zur Teilung des vaterlichen

Nachlasses nur dann zugelassen , wenn sie den

30 Erwerb der genannten Zwischenzeit den Haus-
kindern gegeniiber, die durch ihr Miterbrecht be-

eintrachtigt wurden, als Teil der Nachlassmasse
gelten liessen, da ja auch diese Kinder das, was
durch sie in demselben Zeitraume erworben wor-
den war, als einen Erbschaftsteil ansehen mussr
ten. Diese Gleichstellung der emancipierten Erben
mit den Hauskindern war jedoch keine unbe-

schrankte. Solchen Hauskindern gegeniiber, die

der emancipierte Erbe durch seine Teilnahme an
Bedeutung (Procop. de aedif. IV 6 p. 290. Theo- 40 der Erbschaft gar nicht beeintrachtigte, brauchte
phylact. VI 4; bei Hierocl. 655 Bovoma). Nach
den Distanzangaben die Festung Vidin (altbul-

garisch Bodun, B'din) in Bulgarien (Kiepert
Formae orbis antiqui XVII), die dort gefundenen
Inschriften stammen aber aus Ratiaria-Arcer

(Mommsen CIL III p. 1020. F. Kanitz Donau-
Bulgarien und der Balkan I 209f. 246). Der Ort
wird dieser Colonie attribuiert gewesen sein.

[Patsch.]

er auch keinen Ausgleichungsbeitrag zu leisten.

Es erklart sich dies daraus, dass diesen Kindern
die neuere praetorische Erbordnung ihre alteren

civilen Erbrechte nicht minderte , es also auch
nicht fur notig hielt, sie durch coiiatio zu ent-

schadigen. Dadurch, dass die Hauskinder (im

neuesten rOmischen Recht) in der Regel fur sich

selbst erworben, wurde der Inhalt ihrer Collations-

rechte gegeniiber den emancipierten Kindern dem-

5) Bononia, seit der Zeit des Constantin Name 50 entsprechend beschrankt (Naheres hieriiber s. in

der Seestadt Gessoriacum (s. d.), heute Boulogne-

sur-mer (Pas-de-Calais I. Tab. Peut. Gesngiaeo

quod nunc Bononia; vgl. Cod. Theod. XI 16, 5

(v. J. 343). Eutrop. IX 21. Amm. Marc. XX 1,

3 (z. J. 360) u. 0. Bononiense oppidum Eumen.
paneg. Constantino Aug. d. 5. Die Zeugnisse

vollstandig bei Holder Altcelt. Sprachschatz s.

Bononia Sp. 485f.
;
vgl. Desiardins Geogr. de

la Gaule I 372ff. und Table de Peut. 13. Long-

K op pen Lehrb. des heut. rom. Erbrechts 1888

§ 249 unter /}/?). Die Collationspflicht konnte
durch Auszahlung des Beitrages oder durch ein

sicherstellendes Versprechcn erftillt werden, aut
re aut cautione Dig. XXXVII 6, 1, 11.

2) Die coiiatio dotis. Unter den Hauskindern
nahm die dotierte Tochter insofern eine bevor-

zugte Stellung ein, als die dos, die vom Vater
kam, nicht in dessen Vcrmogen blieb, und die

non Geogr. de la Gaule au VI" siecle 420. Noch 60 von einem andern der Tochter bestellte dos dem
fiinf andere Boulogne in Frankreich gehen auf

diesen Namen zuruck. Holder a. O. Sp. 486f.

[thm.]

Bononius. Bononius Maximus ist der Adressat
eines Rescriptes der beiden Kaiser Scptimius Se-

verus und Caracalla, betreffend die Handhabung
der lex Falcidia (Dig. XXXV 2, 89). [Henze.]

Bonornm cessio s. Cessio bonorum.

Vater nicht erworben wurde, wahrend jede andere

Zuwendung vom Vater an das Kind rechtlich dem
Vater als Eigentum verblieb und jeder Erwerb
der Hauskinder dem Vater zuflel und sich daher

in der Regel in seiner Nachlassmasse befand. Die
dos gehCrte namlich dem Manne, der sie bei Auf-

lOsung der Ehe nach des Vaters Tode nur der

Gattin allein, nicht aber ihren Geschwistern heraus-
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zugeben verpfiichtet war. Um diese Bevorzugung
der dotierten Tochter auszugleichen, musste sie den
andern Hauskindern die dos conferieren. Spater-

hin, als die Hauskinder ihren Erwerb in der Regel
fur sich behielten , fiel die coiiatio der dos , die

nicht vom Vater herruhrte, weg; denn dieser Er-
werb war scitdem nicht mehr vor dem sonstigen

Erwerbe der Hauskinder bevorzugt. Die coiiatio

dotis blieb also nur noch bei einer solchen dos

iibrig, die vom Vater herruhrte. Hier wurde aber

die dos als vorausempfangenes Erbgut conferiert,

und so verlor die coiiatio dotis ihre Sonderstel-

lung (Arndts Pand. §526 Anm. 2b), da (s. u.)

auch andere vorausempfangene Gaben des Vaters
schliesslich conferiert werden massten.

3) Der Grundgedanke der vom Vater bestellten

coiiatio dotis wurde in der spateren Kaiserzeit

(und noch mehr im deutschen Gewohnheitsrechte)
weiterhin verallgemeinert (Collation der durch be-

sondere Gaben bevorzugten Abkommlinge). Nicht
bios die dos sollte wie eine Vorauszahlung auf
den Erbschaftsanteil behandelt werden, sondern

auch die donatio propter nuptias (s. Donatio
propter nuptias, und Leonhard Institutionen

§ 319 Hlb), ebenso auch die militia (der Er-
werbspreis eines kauflichen Amtes), sogar unter

besonderen Umstanden die gewOhnliche Schenkung
(Cod. VI 20, 17. 19. 20). Es liegt dem der Ge-
danke zu Grunde, dass vermutlich nach dem
Wunsche der Eltern nach deren Tode alle Ab-
kommlinge in gleicher Weise aus ihrem VermOgen
bedacht sein sollen. Iustinian fiihrte diese coi-

iatio sogar unter solchen Testamentserben ein,

die ohne Testament als Abkommlinge gleichfalls

berufen worden waren (Nov. 18, 6), wahrend die

altere Zeit offenbar davon ausging, dass ein Te
stator, der in seinem letzten Willen eine B. c.

nicht anordnete, diese jedenfalls nicht wiinschte

;

denn noch im neuesten Recht war der Erblasser
zu dem Verbote der Collation unbedingt berech- •

tigt, insofern nicht etwa das Pflichtteilsrecht seiner

Kinder dem entgegenstand (Dig. X 2, 39, 1 ex
voluntate defuncti collationem cessare)

;
vgl. K Op-

pen Lehrb. des heut. Erbrechts § 261 Anm. 4.

Litteratur: Francke Grundziige der Lehre
des rOm. Rechts von der Collation in dessen Civil.

Abh. nr. 4 (1826). Fein Das Recht der Collation

1842. KOppen Lehrbuch des heutigen romischen
Erbrechts 1888, 246if. §41ff. Leonhard Insti-

tutionen 371 § 118. Nahere Angaben bei Wind-

.

scheid Pand. Ill § 609. Dernburg Pand.< HI
§ 139ff. [Leonhard.]

Bonornm emptio hiess der Ankauf eines ganzen
VermOgens, das fur die Gliiubiger seines Herren ver-

aussert wird. Der Kaufer wurde hier Gesamtnach-
folger des Schuldners wie ein Erbe, nur brauchte
er die Schulden nicht ganz zu tragen, sondern
bios zu dem Bruchteile, zu dem er sie bei dem
Verkaufe ubernommen hatte. Wer den Glaubigern
bei dem offentlichen Verkaufe die hochsten Bruch-

1

teile ihres Forderungsbetrages geboten hatte, er-

hielt das zum Verkaufe gestellte VermOgen. Die
Voraussetzungen dieses Vermogensverkaufes, der
sich an eine Einweisung der Glaubiger anschloss,

waren im praetorischen Edicte angegeben. Er
trat nicht bios in den Fallen unseres heutigen
Concurses ein, sondern namentlich auch dann,
wenn sich jemand einer gerichtlichen Klage ent-
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zog, sei es dadurch, dass er sich verbarg (qui

fraudationis causa latitarit), sei es dadurch, dass

er in die Verbannung ging (qui exilii causa solum
verterit), ferner dann, wenn jemand ein vadi-

monium, d. i. ein Versprechen vor Gericht zu

kommen, unerfullt liess, oder wenn ein Verklagter
seine Verteidigungspflichten vor Gericht nicht

ordentlich erfflllte, endlich auch dann, wenn ein

mit Schulden belasteter erbloser Nachlass vorlag.

)Der regelmassige Fall dieses Gesamtverkaufes
war aber die Zwangsvollstreckung wegen eines

rechtskraftigen Urteils. Vgl. Cic. p. Quint. 25ff.

30f. 36. 45. 60ff. 73. 84; pro Clu. 68; Verr. II 59;
ad Att. 1 1. VI 1, 15. Lexlulia munic. (tabula Hera-
cleensis) Bruns Fontes6 p. 111. Lex Rubria de
Gallia cisalpina XXII 45 = Bruns Fontesfi p. 99.

Sueton. Calig. 39. Tertull. apol. 4. Gai. II 98. 155.

Ill 77—81. 84. TV 35. 65—68. 102. 111. 145.

Inst. Ill 12 pr. Dig. XLII 5 de rebus auctori-
I tate iudieis possidendis. Einen besonderen Fall
behandelt Gai. HI 84. IV 80.

Die Vorbereitung der B. e. begann damit, dass

ein oder mehrere Glaubiger vom Praetor eine Ein-
weisung in das spater zu verkaufende VermOgen
erlangten (missio in bona, vgl. Inst. IV 6, 6).

Sodann wurde es binnen dreissig Tagen Offentlich

zum Verkaufe ausgeboten (proscribere). Handelte
es sich um einen Nachlass, so war die Frist nur
eine fiinfzehntagige. Dieser Unterschied beruhte

i auf einer Begiinstigung der lebenden Schuldner,

und diese hing wiederum damit zusammen, dass

die missio in possessionem wegflel, sobald die

Verteidigung des Schuldners mit Sicherheits-

leistung ubernommen wurde. Dig. XLII 5, 31, 1.

Nach Ablauf der dreissigtagigen Frist wurde der

Schuldner infam. Nunmehr wahlten die Glaubiger
einen magister, d. i. einen Verkaufsbevollmach-
tigten, oder auch, sofern die Verwaltung der Masse
dies verlangte, daneben noch einen Verwalter

(curator bonorum). Nach einer weiteren Frist,

deren Dauer zweifelhaft ist (vgl. Puchta-Kriiger
Instit.io I 557 § 179 Nota hh) erfolgte der Ver-

kauf. Fur den Rest der Schulden, den der Kaufer
nicht tilgte, blieb der Schuldner verhaftet, Gai.

II 155.

Dies Verfahren beruhte nicht auf dem ius

civile, sondern auf dem praetorischen Edicte.

Rutilius soli es im 7. Jhdt. der Stadt eingefuhrt

haben, Gai. IV 35. Zimmern Processr. 237 be-

zeichnet dies als eine Sage. Es ist aber durch-

aus glaubwiirdig, dass der Gesamtverkauf gegen
eine Ubernahme der Schulden zum vollen Betrage
oder zum Teile nicht der altesten Zeit angehOrt

hat. Fiir die alteren einfachen Zeiten erscheint er zu
kunstvoll. Er war ubrigens da, wo die Gultigkeit

der angeblichen Forderungen zweifelhaft war, ein

gewagtes Geschaft, und der Preis mag daher viel-

fach viel zu niedrig ausgefallen sein, weil die

Kaufer in der Geringfiigigkeit der gezahlten Summe
einen Schutz gegen die ihnen drohenden Ver-

luste sehen mussten. Ubbelohde bezeichnet des-

halb diese Vollstreckungsform als eine rohe (Fest-

gaben der juristischen Fakultat zu Marburg fur

G. W. Wetzell: Uber das Verhaltnis der bonorum
emptio zum ordo iudiciorum 1 1). Im Vergleiche mit
unserem gegenwartigen Concursverfahren hot aber

diese Verausserung des unzerstiickelten Gesamt-
vermOgens eines Gemeinschuldners immerhin den

23
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Vorteil, die Versilberung der Masse, die Fest-

stellung streitiger Forderungen und die Befrie-

digung der Glaubiger g&nzlich aus dem gericht-

lichen Verfahren auszuscheiden und die Sorge fiir

alle diese Angelegenheiten demMassenkaufer aufzu-

walzen, ja iiberhaupt die miihevolle Aufstellung

eines Teilungsplanes, wie sie bei unsern heutigen

Concursen in der Eegel netig wird, zu vermeiden.

Der Grundsatz, dass das Vermogen des Schuld-

ners zur Befriedigung der Glaubiger verkauft

werden kann, ist jedenfalls alter, als die bonorum
venditio des rutilianischen Edicts. Ausdriicklich

verkiindete ihn die lex Poetelia: pecuniae ereditae

bona debitoris non corpus obnoxium esse Liv.

VIII 28 (Leonhard Institutionen § 129 Anm.
5). Sehr zweifelhat ist, ob vor der lex Poetelia

der Glaubiger rich nur an den Korper des Schuld-

ners, den er trans Tiberim verkaufen durfte

(tab. Heracl. Ill 5, Bruns FontesS p. 21), halten

und sein VermOgen unberuhrt lassen musste. So
Niebuhr Rom. Gesch. II 671ff. Ill 1 79ff. Gegen
die Ansicbt Niebuhrs vornehmlich v. Savigny
Abhandl. Akad. Berlin 1833, 69—104, vgl. auch

fiber Liv. VII 21 W. Wachsmuth Die altere

Geschichte des rOmischen Staates, Halle 1819,

438, 60 und Iiberhaupt die altere Litteratur bei

Rein Bom. Privatrecht^ 937, 2 und iiber den
zweifelhaften Namen der Lex Poetelia Puchta-
Kriiger Inst. 10 I 479 § 162.

Eine Enthaltsamkeit der Glaubiger gegeniiber

dem Gute des Schuldners war schwerlich alt-

rOmischen Eechts. In der That wird sogar ein

Verkauf von Sachen des Schuldners fiir die Glau-

biger mehrfach fiir die alteste Zeit bezeugt, Liv.

II 23. Dionys. Hal. IV 9. Wahrscheinlich aber

wurden in der Urzeit die einzelnen Stiicke ver-

aussert; Varro re rust. II 10 spricht wohl des-

halb von einer sectio, vielleicht nicht im tech-

nischen Sinne (s. Bonorum sectio), doch ist

auch das Gegenteil nicht unmOglich. Erst spater

bei verwickelteren Giiterverhaltnissen verausserte

man die ganze Masse auf einmal, und erst seit

Rutilius geschah dies ohne jedes Verteilungsver-

fahren, indem die Glaubiger unmittelbar an den
Kaufer verwiesen wurden , der ihnen einen Bruch-

teil ihrer Forderungen hot. Der geschilderte

rutilianische Verkauf konnte als ein praetorisches

Rechtsgeschaft, das dem Civilrechte fremd war,

die verausserten Kechte nicht unmittelbar (ipso

iure) ubertragen. Der Kaufer hatte vielmehr die

ihm flberlieferten Sachen nur im praetorischen

Eigentume (in bonis, Gai. Ill 80) mit der Aus-

sicht, durch Ersitzung auch civiles Eigentum
hinzuzuerwerben. Die Elagen. die vom Ankaufe
ab gegen und fur ihn gewahrt wurden, waren
actiones utiles (Nachbildungen der gewOhnlichen

Klageformulare) , da die actiones directae (die

edictsmassigen Urbilder) noch nach abgeschlos-

senem Verkaufe ihrem Wortlaute nach gegen und
fiir den Schuldner verwendbar waren.

Bei Nachlassmassen bediente sich der Praetor,

um den Massenkaufer den Glaubigern haftbar

zu machen, einer Fiction (actio Serviana). Hier
wurde namlich der Bichter angewiesen, den Kaufer
wie einen Erben zu behandeln. Bei den Massen
lebender Schuldner wurden dagegen die gewohn-
lichen Klageformulare von dem Schuldner auf
den Kaufer nmeeschrieben (actio Jfvtiliana).

Das neueste rOmische Recht kennt bei Voll-

streckungen den Gesamtverkauf des Schuldnerver-

mOgens nicht mehr. Vielmehr wurde nunmehr die

Masse durch Einzelverkauf ihres Inhaltes (distractio

bonorum) versilbert. Diese Concursform war schon

in der alteren Kaiserzeit zunachst als ein Privileg

bevorsragter Schuldner aufgekommen, spater wurde
sie die alleinige (vgl. Dernburg Pand. II* 157.

381 § 56. 144 Anm. 3). Theophilus zu Inst. Ill

10 13 bringt dies mit dem Wegfalle des alten ordo

iudiciorum in Zusammenhang. Ubbelohde hat

daher in der oben angefiihrten Festgabe unter

Widerlegung abweichender Ansichten darauf hin-

gewiesen, dass die Standigkeit der Gerichte, die

bei dem Wegfalle des alten ordo iudiciorum ein-

trat, es mOglich machte, ein langer dauerndes

Concursverfahren unter obrigkeitlicher Aufsicht

vorzunehmen, wahrend friiher die Leiter der Pro-

vinzen die Rechtspflege auf Gerichtstagen er-

20 ledigten und darum der venditio bonorum wegen
ihrer Schleunigkeit vor der langwierigen distractio

bonorum den Vorzug gaben. Im ubrigen stellt

aber Theophilus die Standigkeit der Gerichte nicht

als das fiir den Wegfall der B. e. Entscheidende

hin, sondern die Beseitigung des Formularver-

fahrens. In der That konnte seitdem der Magi-

strat nicht mehr die civilrechtlichen Klageformu-

lare, die sich gegen den Schuldner richteten, so

umschreiben, dass der Gesamtkaufer an dessen

30 Stelle trat. Einen anderen Weg zur Durchfuhrung

der bonorum venditio mag man aber vielleicht

darum gar nicht gesucht haben, weil man von

den Schattenseiten dieses Gesamtverkaufes iiber-

zeugt war. Man folgerte daher wohl nicht ungern

seine Beseitigung aus dem Wegfalle der alten Pro-

cessformulare, auf denen seine Durchfuhrung be-

ruht hatte. In einem weiteren Sinne umfasst

der Ausdruck B. e. auch die bonorum sectio, s. d.

Litteratur: s. ausser den Angefiihrten F. C.

40Stieber De bon. emptione apud vet. Rom. I,

Lips. 1827. v. Bcthmann-Hollweg Civilprocess

II 667ff. § 114. Dernburg Cber die emptio

bonorum, Heidelberg 1850. Puchta-Kriiger
Institutionen "> 1 558. 581 § 179. 188. II 487 § 327.

Leonhard Institutionen § 125 n. [Leonhard.]

Bonornm possessio. Die rOmischen Rechts-

quellen reden von possessio sowohl bei einzelnen

Sachen als auch bei ganzen VermOgensmassen,
namentlich bei Erbschaften. An den einzelnen

50 Sachen bildet die rei possessio den Gegensatz

zum Eigentume (rei dominium), Dig. XLI 1.

XLI 2. Der blosse Sachbesitz (rei possessio)

beruht auf dem thatsachlichen Genusse einer

Herrschaftsstellung gegeniiber einem Gegenstandd
Eine solche rein thatsachliche Herrschaft ist gegen-

iiber einer Vermogensmasse nicht mOglich, da

zu einer solchen auch Rechte und Verpflichtungen

gehoren, also Vermogensstiicke, die nicht erlangt

werden konnten, wenn ihnen nicht ein gewisser

60 Gerichtsschutz zugesichert wurde. Vgl. Dig.

XXXVII 1, 1 : Bonorum possessio admissa com-
moda et incommoda hereditaria tribuit. Dig.

ebd. frg. 3 § 1 : Hereditatis autem bonorumve
possessio, ut Labco seribit, non uti rerum pos-

sessio aecipienda est: est enim iuris rnagis,

quam corporis possesio. Vgl. auch Isidor. orig.

V 21: bonorum possessio est ius possessionis

eerto ordine rertoque titulo aequisita. B. p..
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der thatsachliche Besitz einer ganzen VermOgens-
masse, in der Regel einer Erbschaftsmasse (Dig.

XXXVII 3 pr.), griindet sich daher auf eine

obrigkeitliche Verfiigung, eine Einweisung, deren

Kraft, wenigstens vorlaufig, davon unabhangig
sein kann, ob der Eingewiesene auch wirklich

ein Recht auf die Masse hat, die durch die Ein-

weisung seiner thatsachlichen Herrschaft unter-

-worfen ist. Es ist sogar ausnahmsweise von einer

B. p. da die Rede, wo es sich um einen Erwerb
von Todes wegen gar nicht handelt, namlich bei

den in eine Nachlassmasse eingewiesenen Glau-

bigern, Dig. XXXVIII 9 de suce. ed. 1 pr.

Wie aber an einzelnen Sachen der Praetor in

hesonderen Fallen dem Eigentiimer den Rechts-

schutz entzog und ihn gewissenBesitzern gewahrte,

die man hiernach praetorische Eigentumer nannte

{s. o. S. 683), so versagte er unter Umstanden auch

gewissen Erben (heredes) den endgultigen Rechts-

schutz und gab ihn blossen bonorum possessores.

Wie also das praetorische Eigentum neben sich

ein geringwertiges nudum dominium ex iure

Quiritium iibrig zu lassen vermochte, so finden

wir auch zuweilen neben den sogenannten bono-

rum possessores cum re (i. e. cum effectu) here-

des sine re, das Schattenbild wahrer Erben. Ulp.

XXVni 13. Sohm Inst. 5 419. Leonhard In-

stitutionen 381, 1.

Wie aber der Praetor nicht alien Besitz ern

ein magistratisches Eigentum gab, sondern viel-

fach den civilen Eigentumern ihr rechtliches tjber-

gewicht iiber den blossen Besitzer beliess, so gab
es auch bonorum possessores sine re, die den

heredes cum re weichen mussten, unter Umstanden
auch bonorum possessores pro parte cum re, pro
parte sine re. Gai. HI 35—38.

Dass eine B. p. cum re war, erreichte der

Praetor teils durch ein besonderes den Einge-

wiesenen gewahrtes Rechtsmittel, das interdictum

quorum bonorum (Dig. XLIII 2. Cod. VIII 2),

teils dadurch, dass er die Klagen der Erben auch

den bonorum possessores zuganglich machte,

Gai. IV 34. Ulp. XXVHI 12. Dig. V 5.

Es wiirde nahe gelegen haben, ebenso, wie

Iustinian das praetorische Eigentum mit dem
civilen verschmolz, auch die bonorum possessio

cum re als praetorisches Erbrecht mit der here-

ditas zu verschmelzen. In derThat nimmt Bruns
(Syr. rOm. Rechtsbuch 1880, 313) schon fiir das

spatrflmische Recht eine vollige Verschmelzung

der hereditas mit der B. p. an. Eine solche ist

jedoch nur in einzelnen Rechtszweigen eingetreten,

z. B. hinsichtlich der Testamentsform ;
vgl. Inst.

X 10, 3. Eine voile Gleichstellung der beiden

parallelen Institute finden wir aber noch nicht

in dem Texte der justinianischen Sammlungen.
Neben der bonorum possessio cum re stehen iiber-

haupt auch noch bonorum possessions, die nicht

die Kraft haben, den heres zu verdrangen. Da-

hin gehoren namentlich alle solche Einweisungen

in Nachlassmassen, die eine bios vorlaufige Kraft

haben sollten, Dig. XXXVII 3, 1 (Leonhard
Institutionen § 124 in 6), z. B. die Einweisung

eines wahnsinnigen Erben, an die sich ein wirk-

licher Erwerb des Nachlasses so lange, als die

Geisteskrankheit dauert, nicht anschliesst. Un-

genau redet hiernach auch Ulp. Dig. XXXVII
1, 1: Bonorum possessio admissa commoda et

incommoda hereditaria itemque dominium rerum,
quae in his bonis sunt, tribuit. Hier ist domi-
nium entweder fiir possessio interpoliert (soFabri-
cius Historische Forschungen im Gebiete des

rOmischen Privatrechts I 1837, 45, 54) oder in

einem ungewohnlichen Sinne gebraucht. Ungenau
auch Dig. L 16. 138: Hereditatis appellatione

bonorum quoque possessio contmetur.

Die Folgen der B. b. sind daher niemals (auch

in Deutschland nicht) dem Inhalte des wahren
Erbrechts (hereditas) vOllig gleichgestellt worden.

Wo die B. p. nicht anders gewahrt wurde, als

auf Grund einer vorherigen Untersuchung der

Sachlage durch eine besondere Verfiigung (decre-

tum), da hiess sie bonorum 'possessio decretalis.

Tin ihr gehorten namentlich die erwahnten Falle

einer Einweisung, die eine bios vorlaufige Be-

deutung haben sollte. Wo dagegen die B. p. auf

allgemeiner Edictsregel beruhte, da Mess sie

) edietalis. Auch sie musste vor der Obrigkeit

binnen der gesetzlichen Frist erbeten werden

(petere, accipere, admittere, agnoscere bonorum
possessionem). Die Frist betrug fiir Eltern und
Kinder ein Jahr (in honorem sanguinis, Ulp.

Dig. XXXVIII 9 1 § 12), fiir andere bonorum
possessores hundert Tage. Ulp. XXVIII 10.

Dig. XXXVIII 9 1 § 9. Da jedoch bei der

bonorum possessio edietalis die erbetene Ein-

weisung auf Antrag ohne weiteres gewahrt wurde,

)so war diese Gewahrung weniger eine Rechts-

begriindung, als eine blosse Bescheinigung des

vor der Obrigkeit erklarten Erwerbswillens (Leon-

hard Institutionen § 124 Anm. 3), der hiernach

bei der B. p. nicht, wie die aditio hereditatis (s.

d.), auf formlose Weise oder aussergerichtlich er-

klart werden konnte und dessen Erklarung auch

in keinem Falle entbehrlich war.

Sehr zweifelhaft ist, wann und in weichen Ent-

wicklungsstufen die B. p. entstanden ist (Litte-

iratur s. unten). Wir wissen, dass bei ihr, wie

in anderen Gebieten des Rechtes, das praetorische

Edict dem ius civile gegeniiber zu einem drei-

fachen Zwecke thatig wurde, iuris civilis adiu-

vandi, supplendi, eorrigendi causa. Nach den

Institutionen III 9 pr. ist das Recht der B. p.

zunachst zur Verbesserung und Bekampfung des

civilen Rechtes eingefiihrt worden. Diese Mit-

teilung gilt jedoch aus guten Grunden nicht als

glaubwiirdig. Nach seiner eigentlichen, urspriing-

) lichen Berufsaufgabe hatte der Praetor keine Ge-

setzgebungsbefugnisse ; weder die Anderung noch

auch eigentlich die Erganzung des ius civile war

seines Amtes, Gai. Ill 32 praetor heredes facere

non potest. Erst allmahlich steigerten sich seine

Machtbefugnisse, und man wird daher annehmen

diirfen, dass er zu der blossen Erganzung des

civilen Rechts schon frfiher gelangt ist, als er

sich an eine Abanderung des Rechtes heranwagte

(ein Symptom hiervon s. Gai. II 120). Den

)Anlass zu Erganzungen und zu Anderungen gab

das ius civile uberall da. wo es veraltet erschien

und den veranderten Lebensverhaltnissen nicht

mehr entsprach, namentlich dadurch, dass es die

emancipierten Kinder von der Erbschaft ausschloss,

keine Mehrheit der Erbgrade kannte (in here-

ditatibus legitimis successio non est, Gai. II

1 1 vgl. mit Dig. XXXVIII 9, 1 pr.) und der eigen-

machtigen Erbeutung eines herrenlosen Nachlasses
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durch eine einjahrige usucapio pro herede Rechts-
giiltigkeit verlieh (Leonhard Institutionen 310,
2 a). Gegen diese Grundsatze einer alteren Ent-
wicklungsstufe kampften also die praetorischen
Edicte fiber B. p. vornehmlich an. Man darf
iiberhaupt nicht die Fragen verwechseln, wann
zuerst obrigkeitliche Einweisungen in Nachlass-
raassen erfolgt und wann ihre Vorbedingungen
und ihre rechtlichen Polgen durch Edicte fesfr

Max. VII 7, 3. 5. 6. 7. Plin. n. h. VII 5. GOschen
Hugos civil. Mag. IV 257—355. Unterholzner
Zeitschrift fur gesch. R.-W. V 26ff. Huschke-
Studien des rOmischen Rechts, Breslau 1830, 58—
124. Lenel Edict, perpetuum 150—154. 157.
159. Leonhard Inst. § 122. 124 V.

Litteratur : Danz Lehrbuch der rOmischen
Eechts.-G. II 141ff. § 176ff. Vgl. ferner: Fabri-
cius Historische Porschungen ira Gebiete des

gelegt worden sind. Die Einweisungen sind viel- 10 rOmischen Privatrechts 1 1837. v. Savigny Ver-
leicht so alt, wie der rOmische Staat, namentlich
da, wo sie bei einem schwebenden Erbschafts-
processe die Besitzverhaltnisse der Parteien einst-

weilig regelten (vgl. uber diesen Fall nament-
lich Dernburg Beitrage zur Geschichte der
rOmischen Testamente, Bonn 1821, 184ff. 191).
Aber auch das Eingreifen des Praetors neben dera
ius civile und gegen seinen Inhalt mag zunachst
gelegentlich bei besonders wichtigen Fallen ge-

mischte Schriften II 230ff. Huschke Krit. Jahrb.
f. d. E.-W. V llff. J. Lohman- Janssonius De
bonorum possessionis origine, Groningae 1859.
K 0 p p e n System des heutigen rOmischen Erbrechts,
Jena 1862, 22ff. 66ff. Schirmer Handbuch des
rOmischen Erbrechts, Leipzig 1863, 90, 31. 94
(daselbst auch 88ff. eine Ubersicht und Kritik
der verschiedenen Meinungen fiber die Entstehung
der B. p.). Bach oven Die lex Voconia, Basel

schehen sein. Die Aufstellung fester Edicte gehort 20 1843, 66ff. B. W. L eist Die bonorum possessio.
dagegen wohl erst der spiiteren Zeit an, in der Dire geschichtliche Entwickelung und heutige Gel-
die praetorische Amtsthatigkeit sich grundsatzlich
in den Schranken der im voraus fur sie verOffent-
lichten allgemeinen Edictsregeln halten sollte

(vgl. Leonhard Institutionen 77). Der Anlass,
der zu der Aufzeichnung der einzelnen Edicte
fiihrte, lasst sich jedoch ebensowenig genau fest-

stellen, wie ihre Eeihenfolge. Die vielen hieriiber

aufgestellten Vermutungen entbehren der Grand

tung. Gottingen 1844—48. 2 Bde. B.W. Leist
in Gliicks Pandectencommentar, Serie der Bttcher
37. 38. I S. lOff. II. IV. V. B. W. Leist Grae-
coitalische Eechtsgeschichte 1884, 80ff. Schulirt
Das griechische Testament, verglichen mit dem
rfimischen, Basel 1882, 13. 21. Ubbelohde in

Gliicks Pandectencommentar, Serie der Bttcher

43 und 44 Teil 3 S. 1—139. Puchta-Kriiger
lage beweiskraftiger Texte. Jedenfalls deckt sich 30 Institutionen 10 II 458ff. § S16fF. Voigt Rflm
die Eeihenfolge ihrer Entstehung nicht mit ihrer
Anordnung im standigen praetorischen Edicte
(uber diese s. Lenel Ed. perpetuum 272ff.). Aus
den einzelnen Edicten hatte sich namlich ein

vollstandiges System entwickelt, das die verschie-
denen Arten der B. p. in einer genau bestimmten
Eeihenfolge erwahnte, Isid. orig. V 25 : bonorum
possessio est ius possessionis eerto ordine certoque
titulo acquisita. Hiernach unterschied man nament-

Bechtsgeschichte 1 525ff. besonders 544, 49. S a 1 -

kow ski Lehrbuch derlnstitutionenfi 434. v. Czyh-
larz Lehrbuch der Institutionen 3 289ff. § 126.
Leonhard Inst. 379ff. § 124. [Leonhard.]

Bonorum sectio ist die Zerstucklung einer
vom Staate erkauften Vermflgensmasse oder auch
der Ankauf einer VermOgensmasse vom Staate
mit dem Eechte des Weiterverkaufes und der Pflicht
der Zerstucklung des ErlOses (vgl. Huschke

lich drei Arten von B. p. (Dig. XXXVII 1. 6, 1.40 Uber das Eecht des Nexum 1847, besonders S
XXXVII 11, 2 pr. XXXVIII 6, 1 pr. Inst. Ill

9, 2): eine noterbrechtliche {bonorum possessio
contra tabulas Dig. XXXVII 4, 5), eine testa-

mentsrechtliche (secundum tabulas Dig. XXXVII
2. 11 , 13. Cic. Verr. II act. I 45. Valer. Max.
VII 7, 7) und eine bonorum possessio ab in-
testate fur gesetzliche, d. h. in Ermangelung eines
Testamentes berufene Nachlassanwarter, Cic. Verr.
I 114; pro Cluentio 165. Unter den letzteren
unterschied man wiederum a) die bonorum pos-
sessio unde liberi (gewisse, nicht alle Kinder),
Dig. XXXVIII 6. Cod. VI 4. Coll. leg. Mosaic.
XVI 7, 2. Gai. Ill 20; b) die bonorum possessio
unde legitimi (die civilrechtlichen Erben), Dig.
XXXVTII 7. Cod. VI 15; c) die bonorum pos-
sessio unde cognati (bis zum sechsten, in einem
Falle bis zum siebenten Grade), Dig. XXXVIII
8. Cod. VI 15, und d) die bonorum possessio unde
vir et uxor, Dig. XXXVIII 11. Die Bezeichnung

87, 110). Der Kaufer Mess sector, Cic. pro
Rose. Am. 103. 125. Von der distractio bono-
rum (s. Bonorum emptio) unterscheidet sich die
sectw, weil sie ein Gesamtverkauf mit nachfolgen-
dem Weiterverkaufe und schliesslicher Zerstuck-
lung des ErlOses ist, wahrend bei der bonorum
distractio von vorherein einzelne Stucke verkauft
wurden. Der Ausdruck auelio dagegen bezieht
sich auf alle Arten Offentlicher Verkaufe, solche

50 von einzelnen Stilcken und solche von ganzen
Massen, Ps.-Asc. p. 172 Or. Ein Beispiel aus
ajtester Zeit s. bei Liv. II 14. Dionys. V 34.
Von der emptio bonorum unterscheidet sich die

sectio vornehmlich dadurch. dass sie fur den Staat
geschieht, nicht fur die Glaubiger, und dass der
bonorum emptor zum Weiterverkaufe und zur
Verteilung des ErlOses nicht verpflichtet war. Cic.

p. Rose. Am. 29 eosdem fere sectores fuisse col-

lorum et bonorum. Vgl. Paul. p. 337 M. see-
dieser Clauseln (unde liberi u. s. w.) gehOrt nicht 60 tores et qui secant dicuntur et qui empta sua
dem Edicte an, sondern war ein Werk der Iuris
pruden z (L e n e 1 Edictnm perpetuum 284). Andere
bonorum possessionem s. in Dig. XXXVni 14 ut
ex legibus senatusve consultis bonorum possessio
detur. Die Gruppe der moglichen Falle einer
B. p. war besonders inhaltreich und verwickelt
bei der Beerbung Freigelassener. Ulp. XXVIII
7. Gai. m 41—43. Inst. LH 7. 9, 3f. Valer.

persequuntur (eineunrichtige Ableitung desWortes,
ebenso wie spent sectans lucri, Ps.-Asc. Verr.

p. 172. 177). Der sector haftete vermutlich den
Glaubigern nicht fur Bruchteile ihrer Ansprfiche
(wie der bonorum emptor), sondern mit dem Er-
lOse, den er aus dem Verkaufe des erworbenen
VermOgens erzielte (Ps.-Asc. p. 177), natfirlich

aber nicht mit dem vollen ErlOse, vielmehr be-
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dang er sich jedenfalls das Eecht aus, von dem
Ergebnisse der Weiterverausserung fur sich einen
Teil oder eine Summe zurttckzubehalten ; denn
ohne das wiirde er keinen Anlass gehabt haben,
das Geschaft abzuschliessen. In einem weiteren
Sinne umfasste der Name bonorum emptio auch
die sectio, Cic. Rose. Am. 103. 125. Es ist

dies auch wohl begreiflich, da der Verkauf einer
ganzen VermOgensmasse bei beiden vorkommt.
Ein solcher war auch noch in einem dritten Falle
mOglich, bei Verausserung einer Erbschaft von
seiten des Fiscus, Cod. IV 39, 1. Die recht-
liche Behandlung der sectio unterschied sich von
derjenigen der bonorum emptio im engeren Sinne
nicht bios durch das Verhaltnis des Massenkaufers
au den Glaubigern, sondern namentlich auch da-

durch, dass der Erwerb aus der sectio dem ius
civile angehOrte und der sector daher quiritiscb.es

Eigentum auf den Kaufer des erworbenen Ver-
mOgens iibertrug. Varro re rust. II 10, 4. Cic.

•de off. II 27. In der Besitznahme der Masse,
die ihm der Quaestor anwies (Cic. Verr. I 52.
Liv. XXXVIII 60, 8) und dem Verkaufe der
Stucke schiitzte ihn ein besonderes interdictum
sectorium, Gai. IV 146.

Im neuesten rOmischen Eechte scheint die

B. s. von der neueren distractio bonorum (s. Bo-
norum emptio) verdrangt worden zu sein, bei

der die Zerstucklung des ErlOses aus den ver-

kauften Bestandteilen einer VermOgensmasse die

Sache des Curators war, der den Verkauf leitete.

Litteratur : Altere Ansichten s. bei S tieb er De
bonorum emptione apud veteres Eomanos, Lipsiae

1827. E e in EOmisches Privatrechts 288ff. Osen-
hruggen Einl. z. Cic. p. Eosc. Am., Braunschweig
1844, 14ff. Walter Eechtsgeschichtea 858 § 757.
Huschke Uber das Eecht des Nexum 1847, 87.

Puchta-Kriiger Instit.io H 487 § 327. Leon-
hard Institutionen 313. 385ff. § 93. 125 III (wo-
selbst Anm. 4 darauf hingewiesen ist, dass nach
Ps.-Asc. Verr. p. 172 der Sector omnia bona
weiterverkaufte ; dies deutet allerdings zunachst
auf einen Gesamtverkauf der erworbenen Activa
von seiten des Sector bin, besagt aber doch wohl
nur, dass diese Activa von ihm samtlich, wenn
auch nur im einzelnen, verkauft wurden, damit
hinterher der ErlOs geteilt werde). [Leonhard.]

Bonosianus. Praefectus urbis Romae 409
-411. Cod. Theod. XIV 1, 6. XV 1, 48. [Seeck.]

Bonosus. 1) EmpOrer unter Kaiser Probus.
Quellen: Von B.s Leben giebt die Hist. Aug.
(Firmus etc. 14f.) einen ziemlich inhaltlosen Be-
richt, aus dem die folgende Darstellung geschopft
ist und der mit dem nOtigen Vorbehalt zu be-
nutzen ist. Auf die sonstigen Erwahnungen des
B. bei Schriftstellern ist, soweit sie irgend
welche Bedeutung haben, im Texte verwiesen
worden. Zwei Munzen des B. beschreibt Cohen
VI 349.

Die Vorfahren des B. stammten aus den west-

lichen Provinzen des Eeiches, Spanien, Gallien
und Britannien. Er selbst beschaftigte sich im
Gegensatze zu seineni Vater, der ihm fruh durch
den Tod entrissen wurde, nicht mit den Wissen-
schaften, sondern mit dem Kriegshandwerke und
brachte es hierbei bis zum Dux limitis Raetici.

Spater scheint er ein selbstandiges Commando
am Rhein erhalten zu haben. Sein Biograph weiss

an ihm nur seine Trunkfestigkeit zu loben; diese

Fahigkeit soli der Kaiser Aurelian dazu verwertet

haben, ihn die Geheimnisse fremder Gesandten
beim Weine ausforschen zu lassen. Dem gleichen
Vertrauen des Kaisers verdankt B. seine Ver-
heiratung mit einer Gothin aus furstlicher Familie,
Namens Hunila, die der Biograph sehr riihmt.
Eine Unachtsamkeit — die Germanen verbrann-
ten ihm die Wachtschiffe, die lusoriae (so hat
iGruter aus luxoriae hergestellt) am Rheine —
treibt ihn zur EmpOrung gegen den Kaiser Probus
(und zwar in Verbindung mit Proculus? s. Hist.

Aug. Prob. 8, 5—7; in Koln? s. Bd. II S. 2522).
Nach einer Niederlage, die ihm Probus beibringt,
endet er sein Leben durch Erhangen. Seiner Gattin
nimint sich der Kaiser an, auch seine Sohne wer-
den verschont. Die EmpOrung des B. und sein Tod
fallen wahrscheinlich in die J. 280 oder 281 ;

vgl.

dariiber Bd. U S. 2522f. Vgl. Bernhardt Ge-
schichte Eoms von Valerian bis zu Diokletians
Tode I, 239—240. Schiller Geschichte der rOmi-
schen Kaiserzeit I 880. [Henze.]

2) Flavius Bonosus (CDL X 478), Consul im
J. 344, aber als solcher nur in Italien anerkannt
und auch das nur in den ersten Monaten des
Jahres (De Eossi Inscr. christ. urb. Eom. I 75—77. 79). Vor dem September tritt Sallustius

an seine Stelle (De Eossi I 78), und diesen allein

kennen die officiellen Fasten. Wahrscheinlich ist

er identisch mit dem B., welcher in einem Gesetz
des J. 347 (Cod. Theod. V 4, 1) als Magister
equitum erscheint. Die Annullierung seines Con-
sulats mag mit dem Princip des Constantius zu-

sammenhangen, keinem Militar die Senatorenwiirde

zu verleihen (Amm. XXI 16, 1. 2).

3) Mitglied eines der Beamtencollegien bei

Hofe, dann zweimal Verwalter einer praesidalen

Provinz, wird 387 damit beauftragt, den Bau
einer Briicke und einer Basilica in Eom zu prflfen.

Symm. ep. IV 70. V 76. [Seeck.]

4) Verfasser eines in die salmasianische An-
thologie aufgenommenen unmetrischen Zweizeilers

auf Phaedra (Anth. lat. nr. 280 Eiese = nr. 434
Baehrens PLM IV 362). L. Miillers Ver-

besseiung des iiberlieferten Bonosi in Honori ist

miissig. [Wissowa.]

Bontobrica s. Baudobriga Nr. 1.

Bonum et aequuui s. Aequitas Nr. 1.

Bonos. 1) Erst Lehrer der Rhetorik, dann
Praeses Arabiac im 4. Jhdt. An ihn gerichtet

Liban. ep. 955. [Seeck.]

2) Neffe des Johannes, commandiert im J. 544
die rOmischen Truppen in Genua. Prok. Goth.
Ill 10 p. 317 B.

3) Bonus wird in den Nov. lust. 41 (v. J. 536)
und 50 (v. J. 537) quaestor exercitus genannt,

dem unter anderen Skythien und Mysien unter-

geben waren. Offenbar derselbe ist unter Narses

im J. 552 nach Italien abcommandiert (Agath.

1 19 p. 54 B) and noch im J. 561 ebendaselbst als

Comes rerum privatarum oder patrimonii (Menand.
frg. 8, FHG IV 204).

4) Bonus commandiert die Haustruppen des

Iustinus in dessen Kampfen an der unteren Donau
und ist spater, wahrend der Regierung Iustins H.,

Obercommandant gegen die Avaren. Menand. frg.

9. 27. 28. 31 (FHG IV 205. 231. 232. 236).

[Hartmann.]
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Bonus EYentus, urspriinglich ein landlicher

Segensgott der ROmer, der noch von Varro (de

re rust. I 1, 6) unter den zwOlf hervorragendsten

duces agricolarum aufgezahlt wird. Der Zu-

sammenhang mit evenire, eventus, den eigentlichen

Ausdriicken fur das gute Aufgehen und Gedeihen
der Feldfrucht (Cato de agric. 141. Pest. ep. p.

220), deutet auf die Art seiner Wirksamkeit. In
demselben Grade wie die Beschaftigung mit dem
Ackerbau fiir den rOmischen Burger an Wert verlor,

erweiterte sich seine Bedeutung. wie vor allem die

Insehriften zeigen, zu einem Gotte gliicklichen

Ausgangs und Erfolges uberhaupt (Apul. met.

IV 2. CIL II 2412. 3095. 4612. Ill 1128. 6223.

IX 1560. CIRh. 983. 1034, Ygl. Mommsen Arch.

Zeitg. XVIII 1860, 747). In der Kaiserzeit be-

sass er auf dem Marsfelde bei den den Thermen
des Agrippa einen Tenipel, von dem aus der Name
auf eine benachbarte, unter Constantin erbaute

Saulenhalle (iberging (Ammian. Marc. XXIX 6,

19, vgl. Lanciani II porticus Eventus Boni nel

Campo Marzio, Bull. com. XIX 1891, 224ff.). Der
Kopf des Gottes findet sich schon auf Munzen
der republicanischen Zeit. Auf dem Avers der

um 700 = 54 gepriigten Denare des L. Scri-

bonius Libo sehen wir ein jugendliches Haupt mit
Stirnbinde, glattanliegendem Haar und der Um-
schrift Bon. Event (Cohen Mdd. cons. pi. XXXVI
Scribonia 2). Babelon will den B. E. auch auf den
Denaren der Q. CassiusLonginus (gepragt 694 =60)
und des M. Plaetorius Cestianus (685 = 69) erkennen
(Mon. de repl. Rom. I 330 nr. 7. II 313 nr. 5);

indes die Umschrift fehlt, und der Kopf zeigt

wesentliche Abweichungen. Plinius berichtet uns
von zwei statuarischen Bildern des B. E. auf dem
Capitole : das eine, aus Marmor gefertigt, schrieb

man wie die daneben stehende Bona Portuna dem
Praxiteles zu (Plin. n. h. XXXVI 23), das andere,

in der Rechten eine Opferschale, in der Linken
Ahren und Mohn haltend, gait fiir ein Werk des •

Euphranor (Plin. XXXIV 77). Es waren natiir-

lich griechische Gottheiten, nach der Beschreibung
des zweiten zu urteilen, Triptolemos oder Aga-
thodaimon (s. d.

;
vgl. Welcker GOtterlehre III

211, 1. Bottiger Vasengemalde I 2, 211ff.); der
Rcmer legt ihnen den Namen des wesensver-

wandten Gottes bei. Auf diese und iihnliche grie-

chische Vorbilder gehen wahrscheinlich alle Dar-
stellungen der spateren Zeit zuriick. Die Munzen
der Kaiser von Galba bis Gallien zeigen den Gott.

stehend und unbekleidet; mit der einen Hand
libiert er aus einer Schale in die Flammen eines

vor ihm stehenden Altares, in der andern halt

er Ahren (Cohen Me'd. imper. Galba 11; Titus

9; Antonin le Pieux 491. 494; Suppl. 57. 58; Cara-

caUa 14; G<5ta 3; Elagabale 5; Gallien 74. 75), zu-

weilen ein Fullnorn (Antonin le Pieux 492. 493.

495 ; eine weibliche Gottheit mit der Umschrift des

B. E. Septime Severe 41—46; Julie Domne 9).

Die Abbildungen aufReliefs undGemmen (Miiller-

Wieseler Denkm. d. alt. Kunst H 942, vgl. CIL
VI 144. 943. 944. Bull. d. Inst. 1839, 107 nr. 98),
in Bronzen und Marmorstatuen (Priederichs
Berlins ant. Bildw. H 2009. 2010. Bull. com. VI
1878, 205ff. tav. 17) ergeben nirf darin einen
Unterschied, dass der Gott zumeist nicht vollig

nackt erscheint. Vereinzelt ist die Darstellung
des B. E. als Jiingling in der Toga ohne Attri-

bute auf einem Steine zu Jsea in Britannien,

der ihm und der Fortuna gewidmet ist (CIL VII

97), vgl. Wissowa in Roschers Myth. Worter-

buch I 795ff. [Aust.]

Bonustensis (pivitas), Ort mit Bischof in

der Provinz Africa, nach den Gesta coll. Carth.

I 133 (Man si IV 109. Migne XI 1299) und
dem Bischofsverzeichnis vom J. 484 (prov. proc.

nr. 31, in Halms Victor Vitensis p. 64).

[Dessau.]

Boodes (BomStjs), karthagischer Gerusiast auf

der Flotte Hannibals, nahm 260 v. Chr. kurz vor

der Schlacht bei Mylai den rOmischen Consul Cn.

Cornelius bei Lipara gefangen, Polyb. I 21, 6.

[Niese.]

Boon. 1) Bomv (nicht Bo&va, wie Mann ert

u. a. irrig schreiben), ein sicherer Hafen mit gutem
Ankergrunde und einem Castell an der Kiiste des

Pontus, 90 Stadien von Kotyora, Arr. peripl. p.

Eux. 23. Anon, peripl. 32, auf Seekarten La Vona,

jetzt Vona. Ritter Erdk. XVIII 840. Cramer
Asia min.I278. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien
1891 VIII 80. [Ruge.]

2) Bomv oder Bomv, Ort (xmfit;) in Aithi-

opien (Nubien), am linken Nilufer. Ptol. IV 7,

15; nach Brugsch Diet. ge"ogr. 198 das hiero-

glyphische Bhn (wenn richtig, etwa Behdn zu
sprechen), das dem heutigen Wadi Haifa unter-

halb des zweiten Katarakts entspricht. [Sethe.]

Bowvai sind von der Volksversammlung ge-

wahlte Beamte, welche ihren Namen von der

Aufgabe hatten, die fiir eine Reihe von staat-

lichen Festen erforderlichen Opferrinder zu kaufen.

Wir kennen das Amt nur aus Athen, und auch

da nur aus einer bestimmten Periode, durch eine

Erwahnung in Demosthenes Rede gegen Meidias,

gehalten 349 v. Chr., und zwei Inschnften lykur-

gischer Zeit. Ihre Zahl kennen wir nicht; sie

fungierten bei den Dionysien im Peiraieus und
kv aoxEi und bei dem Opfer fiir Zeus Soter (an

den Buphonien?, vgl. Mommsen Heortol. 452);

die aus dem Verkauf der Haute erlflsten Summen
hatten sie abzuliefern (Rechnungsurkunde aus

den Jahren 334/3—331/0 CIA H 741 = Ditten-
berger Syll. 374, vgl. Boeckh-Frankel Staats-

haush. n 107ff.). Wiihrend die B. hier selb-

standig auftreten, sind sie in dem Gesetz iiber

die Feier der kleinen Panathenaeen den Hiero

poeen bei- oder untergeordnet, welche letzeren mit
ihrer Unterstiitzung die Rinder kaufen, die der

Athena Polias — der Athena Nike — geopfert

werden ; daran schloss sich eine allgemeine Fleisch-

verteilung an das Volk im Kerameikos (CIA II

163, nach U. Kohler auch aus lykurgischer Zeit,

= Dittenberger Syll. 380). Das Amt war
keineswegs unangesehen ; in der ersteren Urkunde
rangiert es ungefahr mit den Epimeletcn der

Mysterien, den Hieropoeen, Strategen u. a. auf

einer Stufe, und Demosthenes nennt in einer Reihe
ausser den beiden ersteren den zafiias zfjs izagd-

lov, den Hipparchen und zum Schluss den B.

(Demosth. XXI 171 mit Commentaren und Nach-
ahmern: Schol. Dem. a. a. O. = lex. Patm. bei

Sakkelion Bull. hell. 1 1877, 16. Harpocr. Suid.,

nach welchem meist Strategen zu B. gewahlt

wurden[?J; Poll. VIII 114 verkehrt; Liban. or.

VIII, welcher die B. mit Seitonen, Strategen und
Gesandten zusammen nennt). Ohne Zweifel hatten
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die B. bei ihrer Thatigkeit erhebliche Mehrkosten,

und so bezeichnet Demosthenes das Amt geradezu

als eine der Leiturgien. Vgl. auch B o e ckh Staatsh.s

I 274. [Hiller v. Gaertringen.]

Booneta (Bomvrjza), Gebaude in Sparta, un-

weit des Marktes an der Strasse Apheta (s. d.)

gelegen, einst von Polydoros bewohnt, Paus. Ill

12, 1. 3. 15, 10. Nach Bursian Geogr. II 124,

3 wahrscheinlich das Amtslocal der fSomvai.

[Oberhummer.]

Bode avXri hiess nach Strab. X 445 an der

Ostkiiste von Euboia eine Grotte, in welcher Io

den Epaphos geboren haben sollte. Bursian
II 416, 3. [Oberhummer.]

Booscoete, Plin. n. h. V 143, ein anderer

Name furHelgas oder Germanicopolis in Bithynien,

Ostlich vom Rhyndakos. [Ruge.]

Boos HE<palaC, Ort einer Niederlage des At-

talos durch Prusias II. in Kleinasien, Eratosth.

Galat. VII bei Steph. Byz. [Biirchner.]

Bodg ovgd. 1) Boo; ovgd nach Strab. XIV
683 Ort auf Kypros am Wege von Kurion nach

Paphos, dessen Name vielleicht in demjenigen des

heutigen Dorfes Pissuri fortlebt, wahrend die Lage
wahrscheinlich weiter westlich anzusetzen ist, wo
Oberhummer Ztschr. d. Ges. f. Erdk. 1892,

478 die Reste einer antiken Ortschaft nachge-

wiesen hat. Vgl. auch W. En gel Kypros I 120f.

Mas Latrie L'ile de Chypre 24. 394; Hist. Ill

78. Ross Inselreisen IV 178f. Oberhummer
Cypern 128.

2) Ovgd §oos fj KieTdss axga hiess nach Ptol.

VI 4, 3 die Nordostspitze der Insel Kypros, fiir

welche nach Schroder Globus XXXIV 172b
die Bezeichnung Ovgdv zov fiov noch heute iiblich

sein soil. Naheres bei Oberhummer Abhandl.

W.v.Christ dargebr. 1021; Cypern 122.

[Oberhummer.]

Bootes. 1) Bomztjs, 'AgxzocpvXa^, ein Stern-

bild der nOrdhchen Halbkugel in der Nahe des

grossen Baren, bestehend aus einem Stern erster

GrOsse (Arkturosj, vier Sternen dritter, neun

Sternen vierter und ebensoviel Sternen i'iinfter

GrOsse (Ptol. Msy. ovvz. VII 4 p. 36 Halma). Be-

reits Homer kennt das Sternbild und hebt seinen

spaten Untergang hervor (Odyss. V 272) : oy>k

dvovra Bomzrjv , ein Ausdruck, der sich nur be-

ziehen kann auf die unverhaltnismassig lange Zeit,

die das Sternbild mit seiner eigenartigen Lage
am Himmel zum Untergange braucht. Nach Arat

(Phaen. 581) namlich, der hierin Eudoxos gefolgt

ist, geht der B. in seiner ganzen Ausdehnung mit

vier Zeichen der Ekliptik unter (8 Stunden, 120°),

was Hipparch seinerseits als arge Ubertreibung

bezeichnet, da sein Untergang nur mit weniger

als 21/2 Ekliptikzeichen erfolge (in Arati et Eudoxi

Phaen. comm. II 1 Iff. p. 140ff. Manitius; nach

II 6, 1 p. 200 : in 42/3 Stunden). Uber die An-

sicht des Astronomen Attalos s. Hipparch a. a.

O. II 2, 20ff. p. 146ff. und E. Maass Ind. lect.

Gryphisw. 1888 p. XIX; vgl. Catull. LXVI 67f.

Ovid. fast. HI 405. Nach einer andern Darstel-

lung besteht das Sternbild nur aus 14 Sternen

(Ps.-Eratosth. cat. 8. Schol. Germ. BPG. Hygin.

III 3 — bei C. Robert Erat. Catast. reliqu.

S. 80f., ebd. S. 74ff. iiber die mythologischen Be-

ziehungen des B.).

Uber die verschiedenen Namen und ihre Be-

deutung Arat. Phaen. 92ff. Suid. s. "Agxros und
Bomzr/s. Bachmann Anecd. Graeca I 181, 20.

Serv. Georg. I 67. Hesych. s. Bomzrjs (o'Qglmv.

of 8i (pvXak, lies dgxtotpiXa^). Nach Suidas und
Servius wiirde gelegentlich auch das ganze Stern-

bild mit Arkturos bezeichnet, was sonst gewohn-

lich die besondere Bezeichnung des einen Sternes

erster GrOsse bildet (Arat. Phaen. 94 iari £wvn.

Geminos 2 dvd fieoov'zmr axsXmv. Manil. 313

10 medio sub peeiore. Ptol. II p. 36 Halma fiezo^v

z&v fiijgmv). Dieser hellleuchtende Stern spielte

im Kalender und in den Wetterprophezeiungen

der Alten eine bedeutende Rolle. Schon bei Hesiod

{"Egya «. rj/t. 562ff.) verkundet der Spataufgang des

Arktur (21. Febr. 800 v. Chr. unter 38° n. Br.)

60 Tage nach der winterlichen Sonnenwende (29.

Dec. 800 v. Chr.) das Nahen des Frflhlings und
der Friihaufgang (19. Sept. 800 v. Chr.) den Be-

ginn der Weinlese (609ff.; iiber die beiden Stellen

20 vgl. G. Hofmann tlber die bei griech. und rOm.

Schriftstellern erwahnten Auf- und Untergange

der Sterne, Programm des k. k. Gymnas. z. Triest

1879, 32). Nach Plinius (n. h. II 106 arcturi

vero sidus non ferme sine proeellosa grandine

emergit; vgl. XVIII 278) bringt sein Aufgang

meist kaltes, unfreundliches und sturmisches Wet-

ter; ahnlich bemerkt der Schol. Apoll. Rhod. II

1098, indem er sich auf Demokrit (iv z<p jcegl

dazgovofiias) und Arat. 745 beruft, der Friihauf-

30 gang des Arktur veranlasse das Wehen des Bo-

reas, der dann Regen und allerlei Unwetter mit

sich bringe. Auf den Friihaufgang ist wohl auch

zu beziehen Verg. Georg. I 67, wozu Servius be-

merkt : arcturus enim pluviarum et tempestatum

sidus est, und Horaz carm. in 1, 27, wo der

Wortlaut eigentlich auf den Spatuntergang (am

9. Nov.) hinweist (vgl. G. Hofmann a. a. O. 41).

Bei Ovid ist immer nur die Rede von dem Auf-

und Untergange des B., nicht des Arktur; fast.

40 II 153 Spataufgang, III 403 Fruhuntergang statt

Spataufgang, V 733 wahrer, aber nicht sichtbarer

Fruhuntergang, VI 235 Friihaufgang. Im Kalen-

der des Eudoxos erfolgt der Friihaufgang des

Arktur den 15. September, der Spatuntergang den

3. November, der Spataufgang den 25. Februar,

der Fruhuntergang den 7. Juni; bei Euktemon
dagegen 16. September, 31. October, 5. Marz,

25. Mai. Im Kalender des Claudius Ptolemaeus

Friihaufgang Thoth 23. 26. 29, Phaophi 3. 6;

50 Spatuntergang Phaophi 18. 26, Athyr 4. 12. 21;

Spataufgang Phamenoth 1. 5. 8. 12. 15; Fruh-

untergang Pachon 15. 16. 26, Payni 7. 18 (vgl.

die Calendaria graeca in C. Wachsmuths Aus-

gabe von Laurentius Lydus de ostentis p. 175ff.).

Uber die Auf- und "Untergange des Arktur im

rOmischen Kalender vgl. das Calendarium vetus

Romanum cum ortu oceasuque stellarum im

Uranologium von Petavius (21. 23. Februar, 11.

22. Mai, 6. 7. Juni, 6. 26. August, 5. 12. 17.

60 September, 29. 31. October, 2. November).
[Habler.]

2) Als mythische Gestalt am- Himmel (= Ark-

tophylax) a) Arkas, der Sohn der Kallisto, die

als grosse Barin verstirnt wnrde, Pseudo-Eratosth.

8 mit den Parallelversionen Robert Eratosth.

catast. 74 (vgl. 50), wo hinzuzufugen ist Nonn.

Dion. XIII 297. b) Hcarios als Ochsentreiber

(zwei Sterne des Himmelswagens als Ochsen ge
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dacht), Hygin. fab. 180; de astron. II 4 und in
Parallelversionen Robert Eratosth. catast. 39,
vgl. 79. Nonn. Dion. XLVII 251 (Aratreminis-
cenz). 262. Maass Anal. EratostL (Philol. Unters.
VI). 100. 120. c) Philomelos, der Erflnder des
Pfluges, Hermippos (qui de sideribus seripsit)
und Petollides bei Hygin. de astron. II 4.

[Knaack.]
Bopiennus s. Boriennus.
Boplo moiis, in der Gegend von Genua, auf

der sententia Minueiorum de agro Genuate vom
J. 117 v. Chr., CIL I 199 = V 7749 Z. 18; vgl.
Berigiema. [Hulsen.J

Bopos (BcotoY), Stadt in Oberagypten bei
Diospolis parva, Agatharchides Geogr. gr. min.
I 122, 34; nach Brugsch Geographie I 205
das koptische IIpoov, $pcoov, bei der Insel Ta-
benne, jetzt Fau Ba's; Miiller vermutet Xr/vo-
fiooxdg fur das gewflhnliche Xrjvoftooxia

, jetzt
Kasr es Sajad. [Sethe.] 5

Bora. 1) Nach Liv. XLV 29, 8f. Berg in
Makedonien, s. Bermion. [Oberhummer.]

2) Stadt in Hispania Baetica von unbekannter
Lage, in der Miinzen mit dieser Aufschrift ge-
pragt worden sind (Mon. ling. Iber. nr. 126). Auf
einer in der Nahe des alten Sabora (s. d.) ge-
fundenen Inschrift wird ein [. . .Jborensis ge-
nannt, der auch ein Borensis gewesen sein konnte.

[Hubner.j
Boraides, Neffe Kaiser Iustinians, nahm an?

der Unterdriickung des Nika-Aufstandes teil, setzte
in seinem Testamente seine Fran und Tochter
auf den Pflichtteil und hinterliess den grOssten
Teil seines Vermogens seinem Brnder Germanus.
Prok. Pers. I 25 p. 128; Goth. Ill 31 p. 408 B.

[Hartmann.]
Boraita (Bogaiza), die nordostlichste Stadt

im Gebiet der indischen Marundai nordlich vom
Ganges, Ptol. VII 2, 14. Yules Vergleich mit
Bharoc in Audh ist sehr zweifelhaft; noch mehr4
Lassens Gleichstellung (Ind. Alt. Ill 157) mit
der grossen Stadt Bareilly in Rohilkhand 28°
22' nordlich, 29°

261/a' «stlich an der Rama-Ganga,
weil dieselbe erst um 1537 von dem Fursten Ba-
ril-de& gegriindet sein soil. Jedenfalls miisste B.
nicht allzufern von Kanog (s. Kanogyza) ge-
sucht werden, da in indischen Scbriften ein Ma-
runda- oder Muranda-ragya von Kanyakubga er-
wahnt wird. [Tomaschek.]

Boranl (Booavoi), nach Zosim. I 27. -°'l ger- 5(
manischer Volksstamm an der Donau, der im
Verein mit Gothen, Urugunden und Karpen Raub-
ztige in das romische Reich machte (namentlich
unter Gallus und Gallienus)

, Italien und Illyrien
verheerte und selbst in Asien einfiel. Z euss (Die
Deutschen 460. 695; identificiert mit ihnen die
angeblichen Bulanes des Ptol. Ill 5, 8 (C. Miiller
liest Sov/.ojveg). S. auch Buri. [Ihm.]

Boraspos, Sohn des Babes, agyo>v Tardewg
193 n. Chr., Latyschew Inscr. orae septentr. 6(
Ponti Euxini II 423. [Kirchner.]

Borax. 1) Hund des Aktaion, Hyg. fab. 181.
Vgl. Bores.

2) Name eines Hundes auf der Francoisvase,
bei Kastor und Polydeukes, in der Scene der kaly-
donischen Jagd. [Escher.]

Borbetomagus (Borbitomagus), Stadt der
Vangionen am Rhein in Germania superior (Ptol.

II 9, 9 Ovayywvcor Sk Bog(ir)z6(iayog), an der von
Argentorate nach Mogontiacum fuhrenden Heer-
strasse (Itin. Ant. 355. 374 Borbitomago

, Var.
Bormitomago. Tab. Peut. verschrieben Borgeto-
rnagi). Spater heisst sie Oivitas Vangionum
(Not. Gall. VII 5, in einigen Hsa. der Zusatz id
est Warmatia), Vangiones (Amm. Marc. XV 11,
8. XVI 2, 12. Not. dign. occ. XLI 8. 20); beim
Geogr. Rav. IV 26 p. 231 Gormetia, im Mittel-

10 alter Wormatia und ahnlich, heute Worms. Die
richtige Namensform scheint nach dem Meilen-
stein von Tongern Orelli-Henzen5236(Desj ar-
dins Geogr. de la Gaule IV pi. VI) [Borbjito-
magfus) zu sein. Desjardins Table de Peut.
10. Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. Gliick
Renos 8. Zangemeister Korr.-Bl. der Westd.
Ztschr. II 48f. Die dort gefundenen Inschriften
bei Brambach CIRh. 880ff. Cher weitere Funde
vgl. die Westd. Ztschr. mit Korr.-Bl. und die

!0 Rhein. Jahrb. (verschiedene Jahrgange, Register-
heft nr. 91 unter .Worms'). Auch Aug. Wecker-
ling Die rfim. Abteilung des Paulus-Museums
der Stadt Worms. 2 Teile 1885. 1887. Zn -magus
(= campus)s. Gliick Kelt. Namen 122f.

[Ihm.]

Borboros (Bogflogog), Fluss bei Pella in Make-
donien. Plut. de exil. 10 und Theokritos von Chios
ebd. (Anth. app. 38, FHG II 86). [Oberhummer.]

Borbrega (Bogfigeya Procop. de aedif. 285,
0 35), Castell beim heutigen Bugaraca. W. Toma-
schek Die alten Thraker II 2, 61. [Patsch.]

Borcani. 1) Einwohner und Stadt der zwei-
ten Region Italiens (Sanmium oder Apulien) bei
Plin. n. h. Ill 105; Lage ungewiss.

2) Angeblicher Fluss Sardiniens beim Geogr.
Rav. V 26 p. 412. [Hulsen.]

Borcoe, Ort Babyloniens, Geogr. Rav. II 5.

[Fraenkel.]

BorcoYicinm (Borcovicio die Hss. der Notit.

D dign. occ. XL 40, die in England gebrauchliche
Form Borcovieus hat keine Gewahr; Velurtion
Geogr. Rav. 432, 18; ob in dem Namen des m-
neus Frisiorum Ver .... auf der dort gefundenen
Inschrift der Mars Thingsus, Westdeutsche Ztschr.
1884, 122. Epheni. epigr. VII 1040. 1041, eine
Form des Ortsnamens, etwa Vercovicium, steckt
ist unsicher), die achte Station per lineam valli
am Wall des Hadrian im nOrdlichen Britannien,
jetzt Houscsteads (vgl. CIL VII p. 122). Sie war

) das Standquartier der collars I Tungrorum und
einiger anderer Truppenteile und muss nach den
Uberresten und den dort gefundenen zahlreichen
Inschriften und Altertumern eines der bedeuten- .

deren Castelle am Wall gewesen sein. [Hiibner.]

Bordegala (Bordicalon) s. Burdigala.
Borea (vulgo Borca), Ort in Arabia felix,

Geogr. Rav. H 6 p. 57 nr. 3. [D. H. Miiller.]

Boreadai, die Kinder des Boreas (s. Art.
Boreas Nr. 2), insbesondere Zetes und Kalais

>(s. d.). [Wernicke.]
Boreas. 1) Bogiag (attisch Boggdg, ionisch

Bogitjs) bezeichnet in der vierstrichigen Wind-
rose, wie sie bei Homer Od. V 295 vorliegt, den
reinen Nordwind, fiir den in der achtstrichigen
Windrose des Aristoteles (Meteor. II 6 p. 363 b)

der Doppelname pogsag xal cuiagxziag auftritt

(Nordost heisst dann xatxiag). Eine Erweiterung
nahm dann der Admiral Timosthenes vor, der in
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seiner zwolfstrichigen Windrose mit cuiagxziag den

Norden, mit ftogeag den Nordnordosten und mit

xatxiag den Nordosten bezeichnete (Agathem. II 7

= Geogr. gr. min. II 473). Spater ging Era-

tosthenes wieder auf das achtstrichige Schema zu

ruck, das sich dann lange behauptet hat, wie es

<3enn auch am Turme des Kyrrhestes zu Athen

noch festgehalten worden ist (gehort del sullani-

schen oder caesarischen Zeit an) ; Poseidonios nahm
ebenfalls acht Hauptwinde an (Strab. I 29). In

dieser achtstrichigen Windrose ist vielfach der B.

(aguilo) an die Stelle des aristotelischen Kaikias

getreten und bezeichnet den Nordost. Den nam-
lichen Wind bezeichnet aquilo in der 24strichigen

Rose des Vitruv (I 6, 10), dem sich dann in der

Richtung nach Osten unmittelbar der eaeeias an-

schliesst. Nach nationalrOmischer Auffassung war
der aquilo, gerade wie der vulturnus, urspriing-

lich vielleicht ein Seitenwind des Ostwindes und
wurde erst spater mit den griechischen B. (Nord-

nordost) identificiert. Im vaticanischen Museum
befindet sich eine Inschrift mit den Namen der

Winde, auf der Nordost mit xaixiag, vulturnus,

Nordnordost mit Bogeag
,

aquilo und Nord mit

Hxagxtag (sic), septentrio bezeichnet wird, und in

Aquileia ist eine Marmorplatte gefunden worden,

auf der merkwiirdigerweise aquilo den Nordnord-

west bezeichnet. Vgl. G. Kaibel Antike Wind-
rosen, Hermes XX (1885) 579—624. Dabei ist

allerdings noch zu bedenken , dass die oben ge-

brauchte Bezeichnung Nordost nicht immer genau

im Sinne der heutigen Meteorologie zu verstehen

ist, da die im Altertume gebrauchliche Bezeich-

nung ,vom sommerlichen Aufgange her' cigent-

lich mehr auf Ostnordost als auf reinen Nordost

hinweist; denn die grosste Morgen- und Abend-

weite betragt in Griechenland etwa 30, aber nicht

45° (Miillenhoff Deutsche Altertumskunde I

257. Berger Gesch. der wissensch. Erdkunde der

Griechen II 108f. Ill lOlff.). Der B., von Pindar

(Pyth. IV 181) als Konig der Winde bezeichnet,

besitzt cine furchtbare, wilde Kraft (Homer Od.

XIV 253. 299 axgaijg; bei romischen Dichtern

saevus
,

crudelis, horrifer
,
asper u. s. w.) und

besondere Schnelligkeit der Bewegung (Hesiod.

Theog. 379 atytjgoxeXev&og. Tyrtaios frg. 12, 4).

Er bringt Finsternis (Horn. Od. IX 67f.) und
schwarze Wolken, die mit Blitz und Regen ver-

bunden sind ; doch verjagt er auch die Wolken
und macht den Aether klar und rein (daher

al&Qtjyevqg und aldgtjyevhtjg). Immer verursacht

er Kalte, die haufig Schnee, Schlossen und Eis

bringt, gleichwohl ist er aber auch der Gesund-
heit sehr zutraglich (Hippocr. de morbo sacro VI
384 Littre\ Plin. n. h. II 126). Als seine Heimat
werden bezeichnet Thrakien, Skythien und der

Kaukasus; vgl. Stephani Boreas und die Borea-

den (Memoires de l'aeademie impe'riale des sciences

de St.-PCtersburg Vne serie t. XVI nr. 13). Neu-
mann -Parts ch Phvsikalische Geographie von

Griechenland 92ff. [Habler.]

2) Als PersCnlichkeit erscheint B. zunachst

im Knit (vgl. Welcker Kl. Sehr. HI 58). Be-

reits in der Bias (XXin 193ff.) betet Achilleus,

als der Scheiterhaufen des Patroklos nicht brennen

will, zu B. und Zephyros und verspricht ihnen

Opfer (von Stengel Herm. XVI 1881, 341ff. ganz

mit Unrecht fiir einen phoinikischen Zug erklart,

vgl. Tlimpel oben Bd. I S. 2179). In Titane

befanden sich vier Opfergruben fiir die vier (dem
Epos allein bekannten) Winde, also eine davon

fiir B. (Paus. H 12, 1). In Herakleia gab es eine

<pvXtj Bogstg, was auf einen Kult des B. hinzu-

deuten scheint (Bull. hell. XIII 1889, 317). Das
Heer des Xenophon bringt dem B. Schlachtopfer

dar, damit sich der Nordsturm lege (Xen. anab.

IV 5, 31). Ein Gebet an B. ist in der orphischen

10 Hymnensammlung erhalten (Hymn. 80 : dvula/ia

Ufiavov). Weihung an B. aus Pola (Boriae v. s.

I. m.) CIL V 7 (in Istrien heisst der dort be-

sonders heftige Nordsturm noch heutzutage Bora;
zu der Namensform mit i vgl. die Inschrift des

unten aneefiihrten Vasenbildes). Eine Anzahl
anderer Kulte sind bei einer bestimmten histo-

rischen Veranlassnng gegriindet, so in Athen am
Ilisos: Orakel an die Athener, den yapfSgog zu

Hulfe zu rufen, von jenen auf die Sage von
20 B. und Oreithyia (s. u.) gedeutet ; sie rufen diese

beiden zu Hulfe, und als die persische Flotte zer-

streut wird, errichten sie dem B. ein cegw am
Ilisos (Herodot. IV 189

,
vgl. Paus. I 19 ,. 5.

VIII 27, 4. Ael. de nat. an. VII 27; Altar,

Plat. Phaidr. 229 C) ; seitdem gilt B. als xriSsazyg

der Athener (Ael. var. hist. Xn 61), und in Er-

mnerung hieran lasst Nonnus (Dion. XXXIX
174ff.) den Erechtheus seinen yafi/igog um Hulfe

angehen und ihm nachher zum Dank ein Fest

SO mit Gesangen feiern (ebd. 209ff.); die thatsach-

liche Existenz eines solchen Festes bezeugt He-

sych. s. Bogeaauoi (vgl. dazu M. Schmidt). In

Nachahmung des attischen Kultes stiftete man
dem B. auch in Thurioi zum Dank fiir Hiilfe

gegen Dionysios einen Kult (Epiklesis Evegyhtjg,

Opfer, Ehrenbtirgerrecht, Haus und Land, Ael.

var. hist. XII 61). Einen ahnlichen Anlass (Hiilfe

gcgen Agis) hat der Kult in Megalopolis (zsuevog

und jahrliches Opfer, Paus. VIII 36, 6).

40 Im Mythos gilt B. als Sohn des Astraios

und der Eos, Hes. Theog. 378ff. Philoch. (Syn-

kell. p. 161 A). Hyg. praef. (rationalistisch Sohn
des Strymon, Heragoras FHG IV 427, 4); seine

Bruder sind Zephyros, Notos und Euros (dafiir

Argestes Hes. Theog. 378ff.), Od. V 295f., vgl.

Hyg. praef. (die anderen Winde stammen nach

Hes. Theog. 869ff. von Typhoeus). Sein Wohnsitz

ist hoch im Norden, in Thrakien, Tyrt. frg. 12

(PLG* II 17f.). Akus. Schol. Od. XIV 533. Philoch.

50 a. a. 0. Orph. H. LXXX 2; bereits in der Ilias

(XXni 229f.) sind die Winde am thrakischen

Meer zu Hause, wo sie im Hause des Zeplryros

schmausen (ebd. 201f.). Der Wohnsitz des B. in

Thrakien wird verschieden localisiert: zunachst

in der Gegend des Strymon (ZrQvuoviog, Kallim.

Hymn. Del. 26, vgl. oben: Sohn des Strymon;

Sithmius, Ovid. Heroid. XI 13; Edonus Verg.

Aen. XII 365 ; seine Burg auf dem Pangaion, Val.

Flacc. Arg. I 575), oder weiter westlich (bei der

60 vlt) Biazovit], Orph. Arg. 679; bei den Kikonen,

Ovid. met. VI 707ff.), und nordlicher bei den

Odrysen (Odrysius, SiL Ital. VDI 570), endlich

hoch im Norden in dem abschliessenden Haimos-

gebirge (Kallim. Hymn. Art. 114f.); dort haust

er an der nhga2agnr\bovia (Simonides undPherek.

bei Schol. Apoll. Rhod. I 211), am mythischen

Bergzug der Rhipaien (Plin. n. h. IV 88. Strab.

VII 295. Val. Flacc. Arg. II 516). in einer Hohle



723 Boreas Boreas 724

(Soph. Ant. 981. Sil. Ital. VIII 514. Schol. Apoll.

Ehod. I 826. [Pint.] de fluv. XIV 5) rait sieben

Kliiften (otto/w/oj , Kallim. Hymn. Del. 62ff.),

wo die Welt verriegelt ist (yrjg xXeT&qov, Plin. n.

h. VII 10), jenseits des Meers am Ende der Welt,

wo die Quellen der Nacht sind und der Himmel
offen stent, wo Phoibos alter Garten liegt (Soph,

frg. inc. 870 N.2) ; dort wohnen die seligen Hyper-
boreer, und von ihnen weht er hertiber (Serv. Aen.

X 350. XII 366). So macht ihn Lucan (Phars.

V 603) geradezu zum Skythen (vgl. Oetids in
antris Sil. Ital. VIII 514), und die Phantasie des

Verfassers von [Plut.] de fluv. V 3 versetzt ihn

gar mit einem artigen Marchen auf den Kaukasos.

Im allgemeinen jedoch gilt er flir einen Thraker,

auch bei der rationalistischen Mythendeutung
(Heragoras FHG IV 427, 4, vgl. Ovid. Heroid.

XV 343f. Schol. Pind. Pyth. IV 324), oder auch,

da ihn Pindar (Pyth. IV 181) Konig der Winde
nennt, fiir einen thrakischen Konig (Eustath. Dion.

Perieg. 423 [Geogr. gr. min. II 295]. Herakleit

d. incred. 318 Western!.); Zetes und Kalais (s. u.)

kommen aus Thrakien (Apoll. Ehod. I 213) oder

von den Hyperboreern (Duris und Phanodikos

Schol. Apoll. Rhod. 1211; Daulis nennt Herodor.

ebd.). In der Vorstellung des Volkes lebte er als

geflugelter Mann mit wildem Haar und Bart, wie

die Kunstdarstellungen zeigen. In der Litteratur

heben erst rOmische Dichter (Ovid. met. VI 707

;

trist. Ill 10, 45) die Befliigelung hervpr; doch

ist dies nur eine zufallige Liicke der Uberliefe-

mng, da die Befliigelung der Boreaden schon von

Pindar (Pyth. IV 182f.) erwahnt wird, vgl. Apoll.

Ehod. I 219ff. II 188ff. Apollod. I 9, 21, 5. Ill

15, 2. Orph. Arg. 221. Antip. Anth. Pal. IX 550.

Ovid. met. VI 713ff. (die Fliigel wachsen erst im
Ephebenalter). Hyg. fab. 14. Sen'. Aen. Ill 209

(= Myth. Vat. I 27. II 142); nach Onomakritos
(Pans. I 22, 7) hatte B. dem Musaios die Gabe
zu fliegen verliehen. Er steht im Dienste des

Poseidon (Od. V 295) oder des Zeus (Od. IX 67ff.)

;

seine Schnelligkeit wird hervorgehoben, Tyrtaios

frg. 12. Soph. Ant. 983 (a/uxjiog). Das letztge-

nannte Beiwort deutet schon auf eine zweite Vor-

stellung des B. bin, als Ross. Wie Zephyros nach
II. XVI 149ff. auf der Wiese am Okeanos in Ross-

gestalt mit der Harpyie Podarge die Eosse des

Achilleus, Xanthos und Balios, zeugt, so begattet

B. nach II. XX 219ff. als dunkelmahniges Boss
die Stuten des Dardanossohnes Erichthonios und
zeugt mit ihnen zwOlf Fohlen, die iiber die Spitzen

der Fruchthalme und der Wellen dahinzueilen

vermOgen. Spatere Dichter haben diese Erzah-
lung wiederholt nachgeahmt, so Quint. Smyrn.
VIII 241ff. (die vier Rosse des Ares von B. und
der Erinys erzeugt), Nonn. Dion. XXXVII 154ff.

(B. zeugt mit der Harpyie Sithonie die Eosse
Xanthos und Podarkes, die er spater dem Erech-
theus schenkt), vgl. auch Quint. Smyrn. I 166f.

(Oreithyia schenkt der Penthesileia ein Eoss, das i

an Schnelligkeit mit den Harpyien wetteifert).

Am bekanntesten ist die Verbindung des B.

mit Oreithyia, einer Tochter des attischen Konigs
Erechtheus (Soph. Ant. 980. Akus. Schol. Od. XIV
533. Apoll. Ehod. I 21 If. mit Schol. Apollod. DI
15, 1, 2. Diod. IV 43, 3. Hyg. fab. 14. Myth. Vat.

II 142; des Kekrops, Schol. Apoll. Ehod. I 211)
und der Praxithea (Apollod. Ill 15, 1, 2); ihre

Schwestern sind Kreusa und Prokris (Schol. ApolL
Ehod. I 211), zu denen Apollod. Ill 15, 1, 2 noch
Chthonia und die Bruder Kekrops, Pandoros, Me-
tion fiigt. B. raubt die KOnigstochter nach alterer

Sage am Brilessos, von wo aus der Nordwind
Athen trifft (Simonid. Schol. Apoll. Ehod. I 211),

als sie dort an der Quelle des Kephisos Blumen.

pfliickte (Choirilos ebd.). Die Errichtung des Kul-
tus am Ilisos kann eine tfbertragung der Sage

1 dorthin zur Voraussetzung oder zur Folge gehabt
haben

;
jedenfalls verlegte man den Ort des Eaubes

spater allgemein an den Ilisos bei Agrai, wo sich

der Kult befand; dort hatte Oreithyia gespielt

(Plut. Phaidr. 229 Bff. [mit Pharmakeia]. Apollod.m 15, 2. Paus. 1 19, 5. Schol. Apoll. Ehod. 1 211)
oder getanzt (Apoll. Ehod. I 215. Philostr. Vit.

Apoll. IV 21, 3), vgl. auch Dion. Perieg. 425 mit
Eustath. Orph. Arg. 220. Stat. Theb. XII 630f.

Nonn. Dion. XXXIX 190ff. Myth. Vat. II 142
' (wenn eine Glosse des Platontextes den Areiopag
hinzufugt, so dient das nur zur naheren Bestim-
mung und ist keine besondere Localisierung: zwi-

schen Areiopag und Akropolis pfeift der Nordwind
zum Ilisos hiiiuber) ; vereinzelt ist die Angabe des

Akusilaos (Schol. Od. XIV 533), Oreithyia sei ge-

raubt worden, wahrend sie als xavrjtfOQog der
Athene Polias auf der Akropolis opferte. Aischy-

los hatte in seiner Oreithyia (frg. 281 N.2, da-

nach Ovid. met. VI 682ff., vgl. Welcker Aesch.
1 Tril. 564) gedichtet, dass B. zuerst bei Erechtheus
um Oreithyia angehalten habe; dieser habe ihm
aber als einem Thraker in Erinnerung an den
Thraker Tereus die Tochter versagt ; darauf habe
sich B. seiner natiirlichen Wildheit erinnert und
das Madchen geraubt. B. bringt die Geliebte

nach Thrakien (Akus. a. a. O.), zur Saonrjdovia

TiexQa (Apoll. Rhod. I 216. Schol. zu v. 211), zu
den Kikonen (Ovid. met. VI 682ff.), wo sie seine

Gattin wird und ihm die Sohne Zetes und Kalais
(Akus. a. a. O. Apoll. Ehod. I 211 u. Schol. Apol-

lod. Ill 15, 2. Orph. Arg. 219ff. Ovid. met. VI
712ff. Hyg. fab. 14. Serv. Aen. Ill 209. X 350)
und Haimos (Steph. Byz. s. Al/iog) schenkt, und
die Tochter Kleopatra (Gemahlin des Phineus,

Apoll. Ehod. II 188ff. Diod. IV 43, 2. Apollod.

Ill 15, 2. Schol. Apoll. Rhod. I 211 [alteste Toch-

ter]. Serv. Aen. Ill 209), Chione (Apollod. Ill

15, 2. Schol. Apoll. Rhod. I 211; Mutter des

Thrakers Eumolpos, Hyg. fab. 157. Paus. I 38, 2),

Chthonia (Schol. Apoll. Ehod. 1211); iiber Erichtho

s. u.

Weiter ist B. durch die Phineusepisode auch
mit den Argonautensagen verflochten : seine Toch-
ter Kleopatra ist Gemahlin des Phineus. In die

altere Version der Phineussage, auf die kurz ein-

zugehen hier geboten ist (vgl. Festschr. d. Univ.

Heidelberg z. Begruss. d. 36. Philol.-Vers., Karls-

ruhe 1882, 109ff. [F. v. Duhn] und den Artikel

Phineus) spielt B. perso'nlich keine Rolle : Phineus

weissagt den Menschen Zukiinftiges und wird des-

halh von den Gottern geblendet (Apoll. Rhod. II

188ff. Apollod. I 9, 21, 2); oder er weissagt den

SOhnen des Phrixos die Einzelheiten ihrer Fahrt

und wird deshalb entweder von Poseidon geblendet

(Apollod. I 9, 21, 2), oder Zeus lasst ihm die

Wahl. ob er erblinden oder sterben wolle; er

wahlt das erstere, und der erziirnte Helios schickt

ihm die Harpyien (Schol. Apoll. Rhod. II 181);
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die Argonauten Zetes und Kalais (Pind. Pyth. IV
181ff. Akus. Schol. Od. XIV 533. Apoll. Rhod.

I 211. Apollod. I 9, 16, 7. ni 15, 2. Orph. Arg.

218ff. Hyg. fab. 14) befreien dann nach Schick-

salsfugung bereitwillig ihren Schwager von der

Plage (Apoll. Ehod. II 188ff. Apollod. I 9, 21, 5.

HI 15, 2. Hyg. fab. 14). Phineus erscheint hier

in dem Lichte eines milden Sehers, eine dem
Prometheus, Atlas, Tantalos ahnliche Gestalt, und

es ist beachtenswert , dass sich wenigstens eine 1

Spur erhalten hat, nach der er urspriinglich in

Arkadien heimisch war (Serv. Aen. Ill 209 = Myth.

Vat. I 27. II 142), also mit dem Kreis der Argo-

nauten nichts zu thun hatte. Ein vOllig anderes

Bild zeigen die ubrigen Versionen; sie setzen eine

durchgreifende, wohl in der Periode der Lyrik

vollzogene und dann durch dramatische Bearbei-

tung verscharfte TJmarbeitung voraus: Phineus

wird hier fiir verbrecherisch.es Wiiten gegen die

eigenen Sohne geblendet; Kleopatra schenkte ihm i

zwei Sohne (Plexippos und Pandion, Apollod. Ill

15. 3), die ihrer Stiefmutter Idaia, einer Tochter

des Dardanos, ein Dorn im Auge sind. Die ein-

fachste Erzahlung lasst sie selbst die StiefsOhne

blenden: sie grabt ihnen mit ihrem Webeschiff

die Augen aus (Soph. Ant. 976. Schol. Apoll. Rhod.

1 211, nach lyrischer Quelle?) ; wie hier das Schick -

sal des Phineus angekniipft war, wissen wir nicht.

GewOhnlich jedoch wird das schon dem Epos be-

kannte, aber im attischen Drama besonders be-

;

liebte Potipharmotiv verwendet, was in der An-

wendung auf zwei Sohne ziemlich ungeschickt er-

scheint: Dionysios Skytobrachion erzahlt, Idaia

habe die Sohne bei Phineus verleumdet, dass sie

ihr nachstellten ; darauf habe Phineus die Sohne

geblendet und sei zur Strafe von deren Grossvater

B. wieder geblendet worden (Diod. IV 44, 4. Apol-

lod. I 9, 21, 2. Ill 15, 3. Schol. Apoll. Rhod. I

211; vgl. Bethe Quaest. Diod. mythogr., Diss.

Gott. 1887, 17); Varianten: 1) Phineus blendet.

die Sohne und lasst sie bei einem Felsen am Ge-

stade aussetzen, die Boreaden blenden dafur den

Phineus, den B. nach dem bistonischen Wald ent-

fiihrt (Orph. Arg. 671ff.) ; 2) Phineus lasst die

Sohne am Gestade fesseln und auspeitschen ; sie

werden von den Boreaden befreit: es komint zur

Schlacht, in der Phineus von Herakles getotet

wird ; die Sohne werden zu Herrschern eingesetzt,

Kleopatra aus dem Kerker befreit, Idaia aber zu

ihrem Vater zuriickgeschickt, der sie zum Tode

verurteilt (Diod. IV 48, 8ff.). Diese Version mit

ihren Varianten, die Phineus als Verbrecher er-

scheinen lasst und mit seiner Bestrafung endigt.

steht der alteren Auffassung, die mit seiner Be-

freiung endigte, diametral gegeniiber. Zuletzt er-

folgt ein unorganischer Compromiss beider Ver-

sionen : Phineus blendet die Sohne, dafur blenden

ihn die Gotter, oder B.. der ihn nach den insidae

pdagiae entfiihrt (Zeus selbst blendet ihn Myth.

Vat. HI 5, 5), und schicken ihm die Harpyien,

die ihm die Speisen rauben und den Schlaf stOren

;

er weissagt den Argonauten, dafur schicken sie

die Boreaden gegen die Harpyien aus, und diese

verfolgen die Dnholde bis zu den Strophaden (Serv.

Aen. HI 209 = Myth. Vat. I 27. II 142). End-

lich ist hier noch zu erwahnen das angebliche

Grab der Boreaden auf Tenos (fiber ihren Tod
durch Herakles und die Veranlassung desselben

vgl. Artikel Kalais), dessen Grabsteine sich

beim Wehen des B. bewegen (Apoll. Rhod. 1 1307

mit Schol. Hyg. fab. 14).

Sonstige mythische Beziehungen des B.

Als Kinder des B. werden noch genannt Butes

undLykurgos (Diod. V 50, 2, vgl. Art. Butes);

die Hyperboreerinnen Upis, Loxo und Hekaerge

(Kallim. Hymn. Del. 291ff.); die Aurai (Quint.

Smyrn. I 683ff.); drei riesige Sflhne der Chione

(sonst Tochter des B., s. o.) und des B. und deren

Nachkommen, Apollonpriester und Konige bei den

Hyperboreern (Hekataios von Abdera bei Diod. H
47, 7. Ael. d. nat. an. XI 1) ; Hyrpax, Sohn der

Chione und des B. ([Pint.] d. fluv. V 3). Cber

die Rolle des B. in der Geburtslegende des Apol-

lon s. o. Bd. II S. 22, 44. Pan und B. Nebenbuhler in

der Liebe zur_schCnen Pitys (Westermann My-
thogr. 381). Ubertragung der Sage vom Tode des

Hyakinthos von Zephyros auf B. (Serv. Eel. IH
63 = Myth. Vat. I 117. II 181). Den von Paus.

frg. 4 (FHG III 469) erwahnten antiochenischen

Giganten Pagras mit B. zu identiflcieren (Prel-

ler-Robert I 475, 1), geniigt die Stelle Aristot.

&so. 973 a 1 Bkk. nicht : dort wird gesagt,

in Mallos heisse der Nordwind Ilaygsv;, weil er

von den Sgq IlayQixa her wehe; wenn also die

Antiochener von einem Giganten Ildygas fabelten,

so ist dainit schwerlich der sonst nirgends als

Gigant bekannte B. gemeint, sondern der Berg-

riese des genannten Gebirges.

Kritik der Sage. Die Bedeutung der Ge-

stalt des B. bedarf im allgemeinen keiner Er-

lauterung ; nur iiber ihre mythische Verwendung

sei noch ein Wort gesagt. Dieselbe wurzelt, so-

weit sie als wirklich sagenhaft betrachtet werden

darf und nicht auf secundarer dichterischer Er-

findung beruht, in dem Bannkreis des ionischen

Geistes ; auf die Wogenrosse des Meerbeherrschers

Erichthonios (= Poseidon Erechtheus) stiirzt sich

i der Nordwind und befruchtet sie ; wie der Wind
vermOgen seine Kinder auf des Kornes und des

Meeres Wellen dahin zu eilen. Erichthonios-

Erechtheus ist ein Beiname des ionischen Posei-

don (v. Duhn a. a. 0. 122f.); so heisst seine

Enkelin, die Tochter des B. und Gattin des Phi-

neus (sonst Kleopatra genannt) auf der ionischen

Phineusschale (Mon. d. Inst. X 8. Wiener Vor-

legebl. C VIII 3) 'Eqiz&w. Sie ist die ursprung-

liche und echte Gemahlin des Phineus, die bOse

) Idaia ist erst aus ihr entwickelt (Erichtho muss

als Enkelin des Erichthonios zum Geschlecht des

Dardanos gerechnet werden, Idaia ist Tochter des

Dardanos). Am festesten haftet die Sage aber in

Attika, wo auf der Burg von Athen der alte Kult

des Poseidon Erechtheus bestand. Das Meermad-

chen Oreithyia (II. VIH 48, vgl. Serv. Aen. X 350:

Orithyia nympha und ihre Verwandlung in ein

Ross in der delischen Gruppe, s. u.) wird zur

Tochter des zum KOnig gewordenen Erechtheus.

) Alter als der Kult am Ilisos (wenn er wirklich

erst auf das Ereignis der Perserkriege zuruckgeht)

ist die Rolle des B. in der attischen Sage; jeden-

falls alter als die angebliche Stiftung des Kultes

sind die streng-rf. Vasenbilder (s. u.); ferner ist

Butes, der Ahnherr des Geschlechtes der Eteobu-

taden, der Priester des Poseidon Erechtheus, nach

einer (freilich von ihnen nicht anerkannten) Ver-

sion Sohn des B., ist auch mit diesem durch seine
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Gattin Chthonia verbunden, vgl. Toepffer Att.
Geneal. 113ff. und Artikel Butes. Das sind alles
keine sp&ten Erflndungen; wer die Nordsttirme
des Friihjahrs in Athen erlebt hat, begreift die
Eolle, welche B. in der attischen Sage spielt.
Vgl. auch den Artikel Anemoi.

Kunstdarstellungen. Litterarisch iiber-

liefert sind zwei Darstellungen des B.: die ge-
raubte Oreithyia in den Armen haltend, war er
nach Paus. V 19, 1 am Kypseloskasten dargestellt. 1

Aber hier ist wohl ein Irrtum des Periegeten an-
zunehmen

: der angebliche B. hatte statt der Beine
Schlangenschwanze, war also wohl jener auf korin-
thischen Vasen so haufig dargestellte, gewOhnlich
Typhon genannte Unhold (so Robert bei Hiller
v. Gaertringen De Graecor. fabul. ad Thraces
pertinentib., Diss. Berol. 1886, 7f. und Preller-
Bobert 1472, 1); eine derartige Darstellung ware
fur einen Windgott vOllig unerklarbar, und ver-
geblich hat Loeschcke (B. und Oreithyia am 2
Kypseloskasten, Progr. Dorpat 1886), aufv. Duhns
Darlegungen fussend, die MOglichkeit ihrer Ent-
stehung durch bildliche Tradition darzuthun ver-
sucht, Auch die von Toepffer (Att. Geneal.
115, 2) als Analogie angefuhrte Vorstellung des
Erechtheus als olxovgog oipis im Erechtheion ist

unzutreffend. Die zweite litterarisch uberlieferte
Darstellung scheint ein Gemalde des Zeuxis zu
nennen (Lukian. Tim. 54); danach war B. dort
so dargestellt, wie wir ihn schon auf den "Vasen 3
des 5. Jhdts. flnden, mit breitem Bart, hochge-
zogenen Augenbrauen, gestraubtem Haar; das
figerdvofisvos kOnnte man von einer Andeutung
des Blasens verstehen, und danach Aristot. d. mot.
amm. 2 (eg avrov yhg xvevfia arpuvra ygacpov-
ctr) hierher beziehen.

Erhalten sind uns zahlreiche rotfigurige Vasen-
bilder, alle den Raub der Oreithyia darstellend
(vgl. Gerhard Auserl. Vasenb. Ill 13. Welcker
Alte Denkm. TU 144ff. Stark Ann. d. Inst.4<
1860, 320£f. Stephani Boreas u. d. Boreaden
[Mem. de l'acad. de St. Petersb. VII Ser. XVI
1871] 8ff.). Meistens ist B. noch in der Ver-
folgung begriffen ; auf Vasen des strengen Stils

:

I) Amphora, einst bei Basseggio in Bom (Welcker
Alte Denkm. DI 185, 7). 2) Stamnos, fruher
Samml. Chiai in Chiusi (Ann. d. Inst. 1860 tav.
LM), jetzt Berlin 2186 (die Irrtiimer der Ab-
bildung im Katalog verbessert). 3) Stamnos Du-
rand 211 (Eaoul-Rochette Mon. In<5d. pi. XLIV5(
B). 4) Kelebe, einst in Florenz, Samml. Pizzati
(Gerhard Auserl. Vasenb. Ill 152, 3. 4). 5) Hy-
dria im Vatican (Gerhard a. a. 0. 1. 2. Wien.
Vorlegebl. II 9, 2; vgl. Helbig Fuhrer II 259,
101). 6) Hydria in S. Maria di Capua, Samml.
Simmaco Doria (Mon. d. Inst. VIH 17). 7) Schale,
einst in London bei Miss Gordon (Gerhard Aus-
erl. Vas. in S. 13 nr. K). 8) Oinochoe im Brit.
Mus. 870 (Durand 213). 9) Vase unbekannter
Form, einst im Besitze des Marschalls Soult (Mil- 60
lin Peint. d. vas. II 5 = S. Reinach Bibl. des
mon. fig. II) ; auf Vasen des alteren schOnen Stils

:

10) Nolan. Amphora in Neapel, Mus. Naz. 3125.
II) Stamnos, einst bei Castellani (Bull. d. Inst.
1865, 216). 12) Kelebe in Miinchen 748. 13) Hy-
dria in Neapel, Mus. Naz. 3139 (Mus. Borb. V
35, 3 [IV 64, 3]. 14) Hydria im Berl. Mus. 2384.
15) Hydria (?) der zweiten Hamilton-Sammlung

(Tischbein III 31. Millin Gal. Myth. 80, 314.
Hirt Bilderb. II 18, 2). 16) Pyxis der Arch.
Gesellsch. in Athen (Heydemann Griech. Vasenb.
Taf. I 1). 17) Lekythos in Neapel, Mus. Naz.
3352 (Bull. Nap. N. S. V tav. 2). 18) Oxybaphon
des Louvre (Cat. Campana I 4—7, 78) ; auf Vasen
des spiiteren schOnen Stils: 19) Amphora im Mus.
zu Palermo (Arch. Ztg. XXIX 1871 Taf. 45, 48).

20) Pelike, einst in der Samml. Calefatti zu Nola
0 (Arch. Ztg. ni 1845 Taf. XXXI 1), jetzt zu Paris
im Cabinet des MeMailles, vgl. Heydemann
Pariser Antiken 76. 21) Pelike, einst in der Samml.
Calefatti zu Nola (Arch. Ztg. Ill 1845 Taf. XXXI
2). 22) Hydria, einst in der Samml. Hertz zu
London (Arch. Anz. IX 1851, 120*). 23) Bruch-
stiicke einer Schale im Albertinum zu Dresden
(Arch. Anz. in 1892, 163); auf unteritalischen
Vasen: 24) Krater, Aufbewahrungsort unbekannt
(Arch. Ztg. II 1844, 351). 25) Jancella', einst

Obei Barone in Neapel (Bull. d. Inst. 1862, 129).

26) Lekythos aus Eretria, im Nationalmuseum zu
Athen (Aefaiov agX . 1889 a. 101 ag. 10). Auf
einer Beihe anderer Vasen hat B. die Jungfrau
bereits ergrirfen und tragt sie mit sich fort; so
auf Vasen des strengen Stils: 27) Spitzamphora
im Berl. Mus. 2165 (Gerhard Etr. u. Camp
Vasenb. Taf. 26—29). 28) Deinos in Miinchen
376 (Mon. ine"d. publ. par la Sect, franc, de 1'Inst.

arch. pi. XXII. XXni) ; auf Vasen des schOnen
0 Stils : 29) Oinochoe des Louvre (Mon. grecs I 1874

pi. 2). 30) Vase in Figurenform im Berl. Mus.
2906 (Stephani Boreas u. d. Boreaden Taf. I.

Wiener Vorlegebl. II 9, 4). 31) Beplik derselben
Vase aus Tanagra in Athen (Athen. Mitt. 1882
Taf. Xn) ; auf unteritalischen Vasen : 32) schlanke
Prachtamphora in Neapel, Mus. Naz. 3220 (Ann.
d. Inst. XV 1843 tav. O nr. S). 33) Kanne Du-
rand 212 (Raoul-Bochette Mon. ined. pi. XLIV
A). 34) Vase unbekannter Form, einst in der

) Samml. Amati zu Potenza (Bull. d. Inst. 1853,
162). Die Gruppe allein ohne Nebenfiguren sieht
man auf den Vasen 3. 10. 11. 19. 20. 21. 24. 25.
26. 29—34 ; dabei Athena 6 ; Hermes 7 ;

gewOhn-
lich sind eine (5. 8. 14. 18. 22. 23) oder mehrere
(zwei: 1. 4. 9. 13. 15. 16. 17; vier: 2. 12. 27. 28)
entsetzt fliehende Gefahrtinnen anwesend, auch
einer (8. 17) oder mehrere (zwei: 1. 2. 27. 28;
drei: 12) Manner (ein Jungling: 16), welche die
Botschaft vom Baube empfangen. Die Madchen

1 werden wohl am natiirlichsten als die Schwestern
der Oreithyia aufzufassen sein; auf der einzigen
mit Inschriften versehenen Vase 28 (die Berliner
Vase 27 benennt nur B. und Oreithyia) heissen-
sie Herse, Pandrosos, Aglauros (der vierte Name
unleserlich) ; es sind also die Kekropiden, und so
scheint Oreithyia hier als Tochter des Kekrops
angesehen zu werden (dieselbe Angabe im Schol.
ApoU. Rhod. I 211. s. o.). So ist auch Kekrops
selbst und sein Vater Erechtheus, beide inschrift-

lich bezeichnet, anwesend ; ebenso werden wir auf
den ubrigen Vasen die Manner zu benennen haben
(wo nur einer erscheint, eher Erechtheus, auf 16
Kekrops ; den auf 12 erscheinenden dritten Mann
weiss ich nicht zu benennen). Blumen pfluekend
ist Oreithyia im Moment des Baubes gedacht auf
5. 9; Ball spielend auf 17. 20; Wasser holend auf
14. 15; sie flieht auf einen Altar zu (nach Ste-
phani proleptisch der des B. ! vielleicht durch
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den beidemal daneben erscheinenden Lorbeerbaum
als der des Apollon Pythios am Bisos bezeich-

net?) auf 5. 33 ; zweifelhaft ist die Deutung von

19: dort verfolgt ein gefliigelter Jiingling (doch

scheint nach dem iiberaus langen Kinn, welches

die Abbildung giebt, ein Bart entweder vorhanden

oder urspriinglich vom Maler beabsichtigt) ein

Madchen mit blossem Schwert (Heydemanns
Deutung ,ein Boreade verfolgt ein Madchen' ist

nicht geniigend begrundet ; ein Schwert fiihrt B. 10

auch auf 27) ;
irrig deutet Welcker 32. 33 auf

Thanatos, Stephani (a. a. O. 23. 26) 21. 30 auf

Butes und Koronis.

B. ist auf den Vasen gewOhnlich als Mann
mit wirrem Bart und Haar dargestellt ; das Haar
erscheint nass auf 8. 8. 18, borstenartig gestraubt

auf 26—28, der Bart auf 2; bartlos ist B. auf

19 (?). 21. 30. 31 ; eine Adlernase hat er auf 20.

27. Stets hat B. machtige am Riicken oder an

den Schultern ansetzende Flugel; bisweilen auch 20
Fussfliigel (3. 5. 6. 8. 11. 14. 15. 27); er eilt

durch die Luft dahin auf 1 (?). 2. 5. 14. 15. 20.

Vollig unbekleidet finden wir ihn nur auf 32;
gewOhnlich tragt er einen kurzen Chiton (2. 3. 5. 6.

8_12. 15—18. 20. 21. 25. 26. 28-31) und Stiefel

(3. 6. 8. 13. 14. 16. 27. 29. 30. 31. 33), auch eine

Chlamys (19. 27—29. 33) oder ein shawlartiges

Gewandstiick (2. 3. 5. 27); ein Diadem hat er auf

2. 9, eine Binde auf 3. 17. 20, einen Kranz auf

5. 6. 10. 16. 21. 23. 25 ; in thrakischem Costiim 30
erscheint er auf 4. 13. 14. 30. 31. Auffallend ist,

dass er auf 2 einen ianusartig nach zwei Seiten

blickenden Doppelkopf hat; diese Darstellung hat

bis jetzt noch keine befriedigende Erklarung ge-

funden (Erkliirungsversuche s. Mayer Gig. u. Tit.

116. Rapp Roschers Lex. I 809). Falschlich auf

B. gedeutet ist das Bild einer rf. Hydria in Neapel,

Mus. Naz. 2912 (von Stephani a. a. O. 25, 1

wohl richtig auf Butes und Koronis gedeutet) und
die Riickseite einer panathenaeischen Amphora 40
(Mon. d. Inst. VI 10. Welcker Alte Denkm.
Taf. XXI).

In einer Scene des Odysseusmythos ist B. dar-

gestellt auf einem schwarzfigurigen Becher des

sog. Kabirionstils, gefunden in Theben, jetzt aus

der Sammlung von Branteghesse (Froehner
nr. 210) in das Ashmoleon-Museum zu Oxford ge-

langt, abg. Percy Gardner Museum Oxoniense

pi. 26 nr. 262: VXvoev;, mit Phallos
, Maske,

Chlamys und Dreizack, fahrt auf einem aus zwei 50
Spitzamphoren gebildeten Floss fiber das Meer
grische darin) nach links ; in der rechten oberen

eke erscheint die biirtige Maske des Bogi'a; (sic)

mit gestraubtem Borstenhaar und aufgeblasenen

Backen (Riickseite: Kirke von Odysseus bedroht).

B.-Aquilo tragt die schwangere Leto auf Zeus

Befehl nach Delos, auf dem Mosaik von Portus

Magnus, vgl. Robert Arch. Jahrb. V 1890, 215ff.

Ausser den Vasenbildern kennen wir von B.-

Darstellungen nur 1) ein schones Bronzerelief 60
(Henkelansatz einer Hydria) aus Kalymna im Brit.

Mus. (abg. Newton Travels in the Levant I pi. 15.

Wiener Vorlegebl. 119, 3): B., mit dichtem Haar
und Bart (kurzer Chiton, Chlamys, Stiefel), ge-

fliigelt, tragt im linken Arm Oreithyia, deren

rechte Handwurzel er mit seiner Rechten fasst;

2) sehr ahnlich in der Composition das von Furt-
wangler (Arch. Ztg. XL 1882, 339ff.) gliicklich

reconstruierte Giebelakroterion vom Athenatempel

auf Delos; hier hat sich, wie Loeschcke (a. a.

O. 3) bemerkt hat, in der Figur eines kleinen

vor der Gruppe hineilenden Rosses, das ahnlich

wie die Tiere bei Peleus-Thetisdarstellungen eine

Verwandlungsform der Oreithyia anzudeuten be-

stimmt ist, ein Hinweis auf die ursprungliche

Nereidennatur derselben erhalten ; 3) Bronzerelief

(Spiegelkapsel) aus Eretria, im Nationalmuseum
zu Athen (AeXtlov ag%. 1889, 141, 16): B. (bartig,

nackt, gefliigelt) packt Oreithyia mit der Linken
um die Mitte des Korpers und fasst mit der Rech-

ten die Hand der Widerstrebenden.

Endlich ist B. auch allein dargestellt an dem
sog. Turm der Winde in Athen (s. oben Bd. I

S. 2167f.
,

abg. BrunnrBruckmann Denkm.
Taf. 30): bartig, mit wirrem, feuchtstrahnigem

Haar, mit machtigen Ruckenfliigeln versehen, fliegt

er durch die Luft, angethan mit kurzem Chiton

und Stiefeln ; mit der Linken fasst er das bogen-

fOrmig flatternde Gewand der WindgOtter, mit der

Rechten halt er eine Muscheltrompete.

3) Name eines der Hunde des Aktaion, Hyg.
fab. 181. Da in der Liste auch der Name Ze-

phyros vorkommt, so ist kein Grund, in Bores

(s. d.) zu andern. S. auch Borax Nr. 1.

[Wernicke.]

Boreasmoi (Bogsaofio(l) , Fest des Boreas

(s. o. S. 722) in Athen, Hesych. [Wernicke.]

Borechath (Le Bas-Waddington m 2396,

Boge/aft Zafiacov), Ort im Ostjordanland in der

Landschaft Trachonitis ; eine ftijrgoxm/iia; heute

Breke nordwestlich von el-Kanawat. Inschriften

von Breke s. Le Bas-Waddington III 2414.

2416. [Benzinger.]

Boreion. 1) Bogeiov axgov, die Nordspitze

der Insel Taprobane (Sailan), Ptol. VII 4, 2;

point Pedro der englischen, riehtiger ponta da.

pedra oder das pedras der portugiesischen See-

karten in 9° 46' nOrdlich. Nach dem Seespiegel

Mohit hiess die Nordspitze ras Moraci, wie denn
noch heute die langgestreckte flache Doppelinsel,

welche in jener Spitze endigt, den Namen Moraci
fuhrt; daher Morachim auf der altesten portu-

giesischen Seekarte vom J. 1503 des Nicolao de
Canerio (jetzt in Lyon). [Tomaschek.]

2) Bogsiov axgov (Borion), Vorgebirge und
Hafenplatz der Kyrenaika, am Cstlichen Ende der

grossen Syrte, wenig siidlich von Berenike Nr. 8.

Stad. mar. magn. 62. 63. Strab. XVII 836. Mela
I 37. Plin. n. h. V 28 = Solin. XXVII 7. Ptol.

IV 4, 3. Sozom. hist. eccl. II 3. Amm. Marc.

XXII 15, 2; jetzt Ras Tejunes.

3) Ort (x(Ofitj) siidlich vom vorigen, mit Ha-
fen und Castell, Stad. mar. magn. 78. 79 (Muller
Geogr. gr. min. I 452). It. Ant. 66, I. Nach Pro-

kop. de aedif. VI 2 wurde der Ort, der seit alters

Steuerfreiheit genoss, von Iustinian befestigt, und

der in der Nahe befindliche, angeblich von Sa-

lomo herruhrende Tempel der dort ansassigen

starken Judencolonie in eine christliche Kirche

umgewandelt. Derselbe Ort ist wohl auch das bei

Lequien Oriens christianus II 618ff. als Bischofs-

sitz aufgefuhrte B. Jetzt Tabilbe nach allge-

meiner Annahme, gegen die jedoch Barth (Wan-
derungen durch die Kustenlander des Mittelrneers

I 379, 87) Bedenken geltend macht. [Sethe.]

4) Boguov ago;, nach Paus. VII 44, 4 Gebirge
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ira stidlichen Arkadien, liber welches der Weg
von Asea nach Tegea fiihrte ; auf der Hflhe fand
er die Reste ernes der Sage nach von Odysseus
gegriindeten Tempels der Athena Soteira und des
Poseidon, welche bis 1837 zieralich wohl erhalten
waren und noch jetzt erkennbar sind, Curtius
Pel. I 264. 274. Das Gebirge, jetzt Kravata
(franzBsische Karte Kravari) genannt und 1023 m.
(franzBsische Karte 1088 m.) hoch, besteht aus

legenen wiistenhaften axogmotpogog Ptol.
VI 17, 3. Die Striche sadlich vom Hllmend sind
zn wenig durchforscht, um einen sicheren Bezug
aufzustellen

;
jetzt flnden wir dort nur Lager von

Balficen. [Tomaschek.]
Borgys, nach Arrian. peripl. Pont. 18 ein Pluss

an der pontischen Ostkiiste im Gebiet der kau-
kasischen Sanigai, und zwar 120 Stadien nordlich
vom Abaskos (jetzt Mdzymta beim Fort Ardler),

Tripolitzakalk und Flysch und bildet die sud- 10 60 stidlich von Herakleios akra und der Mtindung
westliche Umrandung der Ebene von Tegea. Bur-
sian Geogr. II 207. 223. Philippson Pelo-
ponnes 84. 187.^ [Oberhummer.]

5) Boqciov axgov, die Nordwestspitze von Ir-

land (Ptol. II 1, 3), das heutige North Cap.
[Hiibner.]

B6geios Itfijv hiess nach Arr. an. II 2, 2
der eine der beiden Hafen von Tenedos (Strab.
XIII 604), ebenso hiess Bogtog ein Fliisschen da-
selbst, welches abseits der Stadt mundete, Kan- 20 sind

des Nesis (jetzt Socapsta), also wahrscheinlich
der bei dem Dzigeti-Aul Mudugec ausmiindende
Bergfluss. Der anonyme Periplus aus dem Ende
des 5. Jhdts. nennt ihn Bgovxmv mit dem Zusatz
S vvv Xey6fisvog MCgvyos (cod. Lond.). Bei PtoL
V 9, 9 heisst er Boigxas, und der Pinax setzt

an seinen Oberlauf die Ortschaft Kukunda § 29,
wahrend an der Kuste gegen Norden Ampsalis,
gegen Suden Oinanthia (jetzt Gagry) verzeichnet

takuz. IV 39 (III p. 283 Bonn.). Beide sind wahr-
scheinlich an der Nordkiiste zu suchen, wo die

englische Admiralitatskarte nr. 1608 einen Wasser-
lauf und zwischen den Klippen Talbot und Streblos
6—9 Faden tiefen Ankergrund verzeichnet; vgl.

Mediterranean Pilot IV 229f. [Oberhummer.]
Boreis (BcogeTg), Name einer ionischen Phyle

(jedenfalls schon im 8. Jhdt.) in Kyzikos (C1G
3664. 366S), Ephesos (Wood Discov. at Eph

[Tomaschek.]
Boria(s), Gottheit, der die Inschrift von Pola

CIL V 7 geweiht ist : Euaneelus colonorum Polen-
sium Boriae u. s. I. m. Wohl der Gott des heute
in jenen Gegenden Bora genannten heftigen Nord-
windes (von /Jops'ct??). Der Personenname Boria
ist durch mehrere Inschriften bezeugt, s. Holder
Altcelt. Sprachsch. s. v. [Dim.]

Boriennns, Gott auf einer in Anla (vallee

de la Barousse) im Pyrenaeengebiet gefundenen
Inscr. from the temple of Diana 10, 24; from 30 Inschrift Orelli-Henzen 5880a. Revue arch.
the Augusteum 1), Perinthos (Boeckh CIG II

p. 933). Gilbert St.-Alt. II 306. Ed. Meyer
Gesch. d. Altert. II 246. [Biirchner.]

Boreitene [Booearivrj), Epiklesis der Artemis
in Thyateira, CIG 3477, auf Munzen: Eckhel
III 121. Mionnet IV 152, 863ff. 167, 964. 168,
969. Artemis ebendort ohne Epiklesis CIG 3507.
3508. Bull. hell. X 422. XI 478. tber die Be-
deutung der B. vgl. Clerc De rebus Thyatire

XVI 1860, 487. Sacaze Inscr. ant. des Pyrenees
nr. 383 (daselbst weitere Litteratur). Variante
BOPIENNO, s. Holder Altcelt. Sprachschatz
s. v., der u. a. den Brasennus zum Vergleich
heranzieht. [Ihm.]

Borinos (Bogivog Skyl. Peripl. 104, Geogr.
Gr. min. 1 78), Ort derphoinikischen Kuste zwischen
Berytos und Sidon ; sonst ganz unbekannt; viel-

leicht ist fiogeivog als Adjectivum zu conjicieren
norum 77f. undHiller v.Gartringen Wochen-40(s. Mtiller z. d. St.); oder aus Bostrenos ver
schr. f. klass. Philol. 1893, 1388, der in B. mit

-

Recht eine der vielen Gestalten der kleinasiatischen
Gottermutter erblickt. [Jessen.]

Bores (Bogijg ,Fresser'), Name eines der Hunde
des Aktaion, in dem bei Apollod. ni 4, 4, 6 er-

haltenen Fragmente eines unbekannten Dichters
(vgl. M. Schmidt Rh. Mus. VI 404f. Bergk
PLG+ ni 699). S. auch Borax Nr. 1 und
Boreas Nr. 3. [Wernicke.]

Boresis {Bogijmg), eine der fiinf oberagypti- 50
schen Stadte, die C. Cornelius Gallus, der erst,

rfimische Statthalter Agyptens, bei der Nieder-
werfung des Aufstandes der Thebais im J. 30/29
v. Chr. eroberte, Inschrift von Philai S.-Ber. Akad.
Berl. 1896, 474ff. Nach der Reihenfolge, in der
hier die fanf Stadte genannt sind, ist anzunehmen.
dass B. nOrdlicher als die bekannte Stadt Koptos
gelegen hat, [Sethe.]

Boresti, Volkerschaft im nordestlichen Bri-
tannien, nur von Tacitus im Agricola (38 fines 60
Borestorum) erwahnt; sonst unbekannt.

[Hiibner.]

BorgodJ, arabischer Volksstamm bei Plin. VI
147 von B 1 a u in Borgod an der Strasse von Bahrein
nach Jemama wiedergefunden (vgl. Sprenger
Alte Geogr. Arab. 149). [D. H. Mtiller.]

Borgoi, Volk in Areia, zwischen den Aity-
mandroi (am Hilmend) und der gegen Siiden ge-

dorben ? [Benzinger.]

Borios. 1) S. Bogeiog lifxrjv.

2) Bogiog, Name eines Gottes auf einem spat-

rCmischen Mosaik aus Toulouse, in Paris. CIG
6784. IGI 2519. Wahrscheinlich ist ein Meer-
gott gemeint, mOglicherweise auch Boreas.

[Escher.]

Borkanioi (Diod. II 2) s. Barkanioi und
Hyrkanioi.

Borkeos, das heutige Berukin, s. Anuath
Borkeos.

Borma 6. Bonua.
Bonnana s. Bormanus.
Bormani (Bormanni ?), nach Plin. n. h. Ill

36 ein oppidum latinum in Gallia Narbonensis.
Lage unbestimmt, sehwerlich Bormes, wie d' An-
vil le Notice 171 annahm; vgl. Desj ardins Geogr.
de la Gaule II 91; s. Bormanus, Bormani-
cus. [Ihm.]

Borinanicus. Zwei Inschriften aus Caldas
de Vizella (Portugal) CIL II 2402 (= Hiibner
Exempla nr. 230). 2403 (vgl. Suppl. 5558) sind
dem deus Bormanieus geweiht. Desselben (kel-

tischen) Stammes sind die Gottheiten Bormo, Bor-
manus (s. d.). Chabouillet Revue arche'ol n. s.

XXXIX 1880, 140. 142. [Ihm.]

Bormanon (Var. rdg/iavov, Ptol. Ill 7, 2),

Ortschaft der sarmatischen Iazyges Metanastai im
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nordlichen, an die Gebirge anstossenden Teile

zwischen dem Danubios und Tibiskos (Theiss);

kaum denkbar aus arischem varman, vbyrerrum

,Panzer, Schutzwehr', vielmehr als eine altere kel-

-ftsche Niederlassung der ins Gebirge gedrangten

Tauriskoi oder Anartes zu fassen und auf irgend

eine Therme zu beziehen; vgl. gall. Borvo deus,

von der Wurzel berv, borv- ,sieden, sprudeln', die

auch in der Gestalt borm- auftritt, s. Borma-
nus. [Tomaschek.]

Bormanus und Bormana, nach Holder (Alt-

celt. Sprachsch. s. v.) u. a. wahrscheinlich Bei-

namen der GesundheitsgOtter Apollon und Damona
(s. d.), von den Heilquellen in der Provence be-

nannt. Folgende Inschriften erwahnen sie: CIL
XII 194 (Aix, Bouches-du-Rhftne) Dexter Bor-

man(o) iterfum) l(ibens) mferito). 1567 (Aix-en-

Diois) Bormano et Bormanfae] P. Saprinfius]

Eusebes -v. s. I. m. Allmer Inscr. de Vienne III

von Nauek Philol. XII 646]) Sohn des Titias,

Brudei des Priolas (von dem Apollonios Argon.

II 781 mit Schol. ibimg eine ahnliche Sage an-

deutet) und Mariandynos, kam zur Sommerzeit

auf der Jagd um. Der Name scheint eine Per-

sonification des mariandynischen Klagegesanges

(fid>QiiM>g Poll.) zu sein, mit dem die Eingebo-

renen eine epichorische Gottheit (Priolas, Hylas)

feierten, s. Hylas. Unkritische Sammlung der

10 Zeugnisse bei K am m e 1 Herakleotika (Progr.

Plauen i. V. 1869) 12ff. WelckerKl. Schriften

I lOff. O. Muller Orchomenos 288 (nicht richtig),

vgl. Dorier I 351 und bes. Mannhardt Mythol.

Forschungen 16. 55, der die aetiologische Tendenz

der Sage aus verwandten Kulten erlautert; zu-

letzt G. Turk De Hyla 5—7 (Bresl. phil. Ab-
handl. VII 4), dazu die Besprechung Knaacks
Gott. Gel. Anz. 1896. [Knaack.]

Bornon, Sohn des Rhadampson (Bcbgymv °Pa-

p. 452 (= Rev. arch. XXXIX 1880, 134 = Rev. 20 8afiy><dvxog). Stqarriyog in Olbia 2. oder 3. Jhdt.

celt. IV 7) Bormanae Augfustae) saerfum) Capri

A[t]ratinus .... Sabinian[m] d. s. d. (aus Saint-

Vulbas, Ain). Auf der Inschrift aus Aix-les-Bains

in Savoyen CIL XII 2443 kann sowohl Bor-

m(oni) als Borm(ano) erganzt werden (Vallen-

tin Rev. celt. IV 6. 446); vgl. den ligurischen

Ort Imcus Bormani Itin. Ant. 295, 6 (Var. Bor-

moni), das von Plinius genannte Oppidum Bor-

mani, die Gotten)amen BormanimS, Bormo und

n. Chr., Latyschew Inscr. orae septentr. Ponti

E. I 67. [Kirchner.l

Borodates, wie es scheint, Name einer Ge-

meinde im siidlichen Gallien, nur bekannt durch

die Inschrift von Toulouse CIL XII 5379 Erditse

d[eo?] consaeran[i] Borodates v. s. I. m. (ibe-

risch?). Im Register des CIL ist B. als Cogno-

men angefuhrt. [Inm-]

Boron. 1) Stadt in Aithiopien, am rechten

Borvo, die aquae Bormiae Cassiodors var. X 29. 30 Ufer des Nils, unterhalb Meroe. Bion bei Plin.

Gltick R6nos 21. [Ihm.]

Bormiskos (Steph. Byz.) s. Bromiskos.
Bormitomagns s. Borbetomagus.
Bormo, wohl ebenso wie Borvo (s. d.) Bei-

name des Apollon, an warmen (bormo = warm ?)

Quellen in Gallien verehrt. Der Badeort Aquae
Bormonis (s. Aqua Aquae Nr. 20) hat daher

seinen Namen. Eine Inschrift aus Bourbon- Lancy

(SaSne - et Loire) weiht ein C. Iulius Eporediri-

gis f(ilius) Magnus pro L. Iulw Caleno filio 40

Bormoni et Damonae Orelli 1974 = Rev. arch,

n. s. XXXIX 1880, 80 (zwei andere Inschriften

aus demselben Badeort sind Borvoni et Damonae
geweiht, s. unter Borvo). Eine weitere Inschrift

aus Aix-les-Bains CIL Xn 2443 (= Allmer
Inscr. de Vienne III p. 304 pi. 269—59) bietet

den Namen abgekiirzt M. Lidn(im) Buso Bor-

m(oni) u(ti) vfoverat) s(okit) IfibmsJ mferito);

doch kann hier eben so gut Borm(ano) oder Bor-

n. h. VI 178. [Sethe.]

2) Ort in Ligurien, an der Via Aurelia, zwi-

schen Luna und der Passhohe der Alpis Pennina

(Monte S. Nicola, Tab. Peut. Geogr. Rav. IV 32

p. 269. V 2 p. 357), also im Varothal, wo das

It. Ant. die Namen Boacias und Bodetia hat.

Die Distanzangaben der Karte sind zerriittet.

Miiller zu Ptol. Ill 1, 43 p. 347 will. B. iden-

tificieren mit dem a. a. O. genannten BioaxsXXov.

[Hiilsen.]

Boros (B&gog). 1) Angeblicher Name einer

Stadt Lydiens, jetzt Sardia (wohl Sardeis) im

Lex. septem vir. Basil. 1572 (daraus in Stepha-
nus-Hase Thes. gr. 1. und Pape-Benseler
Wb. d. griech. Eigennamen) beruht nach L. Cohns
Mitteilung auf Missverstandnis. [Burchner.]

2) Sohn des Perieres, Gemahl der Polydora,

einer Tochter des Peleus und der Antigone, II.

XVI 177. Apollod. in 13, 1, dessen Genealogie

m(anae) erganzt werden (s. Bormanus). Es 50 anscheinend auf Pherekydes zuriickgeht, welcher

fragt sich, ob auf die Lesart der zucrst ange-

fBhrten Inschrift Verlass ist. An eine Verschieden-

heit von Bormo und Borvo zu glauben fallt schwer;

vgl. Desj ardins Bull, epigr. n 267. [Ihm.]

Bormos (Bcuguojl, Mariandyner, ein schOner

Jftngling, der zur Sommerzeit, als er den Schnit-

tem seines (namenlosen) Vaters Wasser aus einer

Quelle holen ging. plotzlich verschwand (von Nym-
phen geraubt ward, Hesych. s. B&qiiov). Seit- , ^

dem suchten ihn die Landeseinwohner zur Ernte- 60 Sept. 510 Kirchh. eines der Thore von Theben

nach Schol. II. XVI 175 des Peleus Gemahlin

Antigone nannte (anders Apollod. Ill 13, 4).

8) Sohn des Penthilos, Enkel des Perikly-

menos, Vater des Andropompos, Pans. U 18, 8,

dagegen nach Schol. Plat. 208 D (= Hellan. frg.

10) Sohn des Periklymenos und Vater des Penthilos.

4) Maionier, Vater des vor Troia von Ido-

meneus getoteten Phaistos, H. V 44. [Hoefer.]

Boggaiai nvXai (Hs. floegeaig it.), bei Aisch.

zeit mit Klagegesangen und Anrufungen unter

Begleitung des heimischen Aulos; Nymphis (FHG
ni 13) bei Ath. XIV 619 f, der ihn mit dem
agyptischen Maneros zusammenbringt. Alteste

Anspielung Aischyl. Pers. 940. Nach spaterer

Cberlieferung (Domitius Callistratus FHG IV
353 = Schol. Aischyl. Pers. 940 [daraus Eustath.

Dionvs. Perie?. 791] = Poll. IV 54 [verbessert

(s. d.). [Oberhummer.]

Borrama (Strab. XVI 755), Castell der rau-

berlschen Ituraeer im Libanon; sonst unbekannt.

[Benzinger.]

Borsea, Borthea (Bwqoea, Bcog&ia), Epi-

klesis der Artemis in archaisierenden Inschriften

der Kaiserzeit statt Orthia (s. d.), Kirchhoff
Herm. in 449ff. Le Bas n 162 a. b. i (= Cauer
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Del. 37.34. 36). Hesych., vgl. Curtius Grundz.
d. Etym. 348. [Jessen.]

Borsippa , Stadt in Babylonien siidlich von
Babylon an dem Naarsarescanal. Sie war durch
ihre Leinenfabrication beruhnit, und eine beson-
dere Scbule chaldaeischer Astronomen nannte sieh

nach ihr. Strab. XVI 739. Jos. c. Apion. I 20.

Ptolem. V 19 (BaQmra s. ZDMG XXVIII 93).

Iustin. XII 13. Tab. urb. insign. Geogr. Gr. min.
in 36. Steph. Byz. Im Talmud Bursif Neu-
bauer Geogr. du Talm. 346; arabisch Burs ZDMG
XXV 679, 2. Die Leinenindustrie bliihte noch
in muhamedanischer Zeit, Hoffmann Ausz. aus
syr. Akten pers. Martyrer 26 not. 206. Jetzt
Birs (Nimritd). Vielleicht ist auch der Strab. XVI
762 genannte 'Azatxagos ein Borsippener (1. Boq-
mnnr)voig). Br wird bei Clem. Alex. Strom. I

69 neben den Babyloniern genannt. [Fraenkel.J

Borthios. Kooftos von Aptera, wohl aus der
Kaiserzeit, Le Bas III 68b. [Kirchner.]

Bortinae, Ort der Ilergeten in Hispania Tar-
raconensis, an der Strasse zwischen Osca und
Caesaraugusta (Itin. Ant. 451, 4, bei Ptol. II

6, 67 BovQxtva); wahrscheinlich bei Almudevar,
das der Lage nach entspricht (Guerra Discorso
a Saavedra 88). [Hiibner.]

Borvo, keltischer Beiname des Gesundheits-
gottes Apollon als des Spenders von heissen Quellen
(vgl. Eumen panegyr. Constantino d. 21 Apollo
noster cuius ferventibus aquis periuria puni- i

untur. 22 illos quoque Apollinis lueos et sacras
sedes et anhela fontium ora e. q. s.). Die Bade-
orte Bourbonne-les Bains und Bourbon-Lancy
scbeinen daher ihren Namen zu baben. Dedi-
cations an den Gott , der mehrfach im Vereine
mit Damona (s. d.) angerufen wird, sind bekannt
geworden in Bourbon-Lancy (dep. Sa6ne-et- Loire)

Rev. archeol. n. s. XXXIX 1880, 77 und 84 (zwei
fragmentierte Inschriften Borvoni et Damonae,
eine dritte Bormoni et Damonae s. unter Botmo);'
in Entrains (dep. Nievre) Renier Comptes rendus
de l'acad. d. inscr. 1872, 409 = Rev. arch. n. s.

XXXIX 129 (vgl. XXXV 105. Desj ardins Geogr.
de la Gaule I 420) Augfusto) sacrfum) deo Bor-
voni et Candido aerari sub euro, Leonis et Mar-
eiani ex voto r(elato) aerari donafrunt) (eben-

dort ein weiteres Fragment Rev. arch. n. s.

XXXIX 133); in Aix-les-Bains in Savoyen CIL
XII 2444 Q. Vettius Outicus Borvfoni) v. s. I. m.
(schlechte Buchstaben ; Friihere lasen Cn. Epjnus I

u. s. w., s. Allmer Inscr. de Vienne III p. 306
pi. 269—60. Vallentin Revue celt. IV 6. Cha-
bouillet Rev. arch. n. s. XXXIX 137. Des-
j ardins Bull, epigr. II 267); und in Bourbonne-
les-Bains (de"p. Haute-Marne, bei Langresi im Ge-
biet der Lingones auf mehreren von Chabouillet
Rev. arch. n. s. XXXIX p. 19. 21. 22. 26. 74—76
mitgeteilten Inschriften, von denen die auf p. 21
und 76 identisch zu sein scheinen (die Zeugnisse
vollstandig bei Holder s. Borvo). Die Mehrzahl 6

ist Borvoni et Damonae geweiht, je eine deo
Borroni (Chabouillet a. O. pi. IV 1), Aug(usto)
Borvoni; besonders erwahnenswert Chabouillet
p. 74 (= Orelli 5880) Deo Apollini Borvoni
et Damonae C. Daminius Ferox eivis Lingonus
ex voto. J. Becker Rhein. Jahrb. XXXIII Iff.

XLH 90ff. Desj ardins Geogr. de la Gaule H
467. Vallentin Rev. celt. IV 6ff. Marjan

Kelt. Ortsnamen der Rheinprovinz I (Aachen 1880)
16. Klinkenberg Ztschr. d. Aachener Geschichts-
vereins XIV 1892, 6; vgl. die Artikel Bormani-
cus, Bormanus, Bormo, Damona und den
von Borvo abgeleiteten Mannsnamen Borvonieus
(Chabouillet a. O. 139). Die in das Pariser
Cabinet des me'dailles gelangten Fundstiicke aus
Bourbonne-les-Bains verzeichnen Babelon et
Blanchet Catalogue des bronzes ant. de la.

0 Bibliotheque nationale (1895) p. 653ff. [Ihm.]

Bornskoi {Booovaxoi, Ptol. Ill 5, 10), Volk
in Sarmatia neben den Abikoi , Bewohner der
Hylaia, und den oberhalb Taphroi hausenden
Sauaroi; schwerlich zusammenfallend, wie Zeuss,
Mtlllenhoff und C. Miiller dies angenommen
haben, mit den weit entfernteren 'FoSooxoi oder
Robasci der Wolgaregion; das Suffix -sko be-
fremdet aufsarmatischem Sprachboden; demStamm
kOnnte os. bor ,gelb, braun' zu Grunde liegen; vgL

3 die sarmatischen Eigennamen BoQaoxog, Boyga-
xog und Bcoooyia&s (Index bei Latyschew Inscr.

Pont.), sowie Borysthenes. [Tomaschek.]
Borysthenes (Borustenes CIL XIV 3608).

1) Ein den pontischen Seefahrern seit alters be-

kannter, genauer jedoch erst von Herodot. IV53, der
in Olbia oder dem ,Markt der Borysthene'itai' iiber

die benachbarten Striche Nachrichten eingezogen
hatte, beschriebener Fluss des Skythenlandes, der
heutige Dn'epr. Er fallt mitten an der skythi-

» schen Kuste in den Pontos (Herodot. IV 17) und
zwar zusammen mit dem Hypanis der Olbiopolitai
in einen und denselben Liman (eXog) ; der Hypanis
fliesst an der West-, der B. an der Ostseite; der
Abstand des B. vom Istros betragt 10 Tagereisen,
von der Maiotis ebensoviel, ebd. IV 101. Das
zwischen beiden Fhissen vortretende Land endet
im Vorgebirge des Hippolaos mit einem Tempel
der Demeter oder Gottermutter. An der vei-

einigten Miindung wird Salz in reicher Menge
1 gewonnen (was auch Dio Chrysost. or. 36 u. a.

bezeugen); jetzt ist der Liman starker ausgesiisst

und nur im Sommer wird das Wasser brackisch;
die reichsten naturlichen Salzlager bietet der Si-

was (s. Byke) mit 33% Salzgehalt. Das Wasser
des B. bezeichnet Herodot als gut trinkbar, rein

und klar, wahrend das der iibrigen pontischen
Fliisse durch mitgefuhrten Schlamm getriibt wurde

;

vgl. Mela II 6. An reichen Ertragen aller

Art steht der B. nur dem Neilos nach; er be-

sitzt an seinen Ufern trefilichen Ackerboden, den
die Skythai Georgoi auf einer Strecke von 10. bis

11 Tagereisen (Herodot. IV 18. 53) bearbeiten,

sowie schflne Weidetriften und in seinen Tiefen
Fische zum Einsalzen und grosse Store (avta-

y.atoi). Waldig sind nur die Gelande zu beiden
Seiten des Mundungstrichters in der Hylaia (nach
Dio Chrysost. or. 31 ragen hie und da Baume
und Straueher, von fern gleich Schiffen anzusehen,
aus dem Wasser — was sich auf das Vorkommen
von flachen Buschinseln, russ. plaumy, im Dnter-
lauf bezieht). Nach dem Istros ist der B. uber-

haupt der grflsste Strom des Nordens; seine Quel-
len kann, wie beitn Xeilos, niemand angeben; wie
alle Fliisse Skythiens strfimt er von Norden her
— die grosse Biegung gegen Osten im Gebiet
der Stromschnellen blieb dem ganzen Altertum
unbekannt, ebenso das auffallende Phaenomen
dieser von der granitischen Kamenaja grjada ein-
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geengten Stromschnellen selbst, ein Beweis, dass

sich die Kenntnis der Alten nur auf den eigent-

lichen Unterlauf erstreckt hat. Von Nebenflussen
erwahnt Herodot. IV 18. 54 nur den Pantikapes
an der Ostseite des B. als Grenze der Skythai
Georgoi gegen die Nomades. Wenn wir erwagen,

dass gerade die westliche Uferseite des B. bis

Cherson hinab guten Ackerboden hat, so werden
wir die Georgoi samt dem Pantikapes auf dieser

Seite suchen mfissen ; der Pantikapes bedeutet den
heutigen Ingulec, dessen Lauf einen guten Zu-
gang (vgl. zd. panthi ,Weg, Pfad') zur nOrdlichen
Bodenschwelle darbietet. Die Ostseite des B. da-

gegen hat mehr Steppenboden, und dahin gehOren
die Nomades bis zu den Schilfsumpfgriinden der

Kon'ka binauf; vom Flachland der Taurike und
dem Taphros (jetzt Perek6p) an bis zur Wolcija
und Samara und ostwarts bis zum Don reichten

sodann die Sitze der Skythai Basile'ioi. Weit
grOssere Ratsel bieten Herodots Nachrichten iiber

den Gerrosfluss, den ostlichen Seitenarm des B.,

der sich schliesslich , mit dem Hypakyris (jetzt

Kalancak) vereinigt, in den karkinitischen Meer-
busen (byz. rd NexgojtvXa, russ. Mertwoj kultiik)

ergiessen soil; Gerros hiess zugleich der Land-
strich, wo sich jener Arm gegen Osten abzweigt
und bis wohin die letzte sichere Kunde vom B.

reichte, Herodot. IV 56; der B. war eben fluss-

aufwarts nur bis zu diesem Gebiet der Gerroi
schiffbar und zwar in einer Lange von 40 Tage-
reisen, ebd. IV 53 — diese Zahlangabe stand
sicher im Urtext, 'weil sie von Skymn. 816 und
Mela II 6, wiederholt wird, beruht jedoch auf
einem Irrtum oder Gedachtnisfehler Herodots;
richtig sollte, wie schon Gatterer und Bayer
erkannten , die Hinauffabrt auf 14 Tage veran-

schlagt werden; nur so viele Tage rechnet Herodot.

IV 19 bis zur aussersten Grenze der Nomades am
Gerrosfluss gegen die Basile'ioi, ebensoviele IV
18 von der Hylaia den B. entlang durch das
Gebiet der Georgoi bis zur ,grosscn EinOde' (Ka-
menaja grjada). Nach Herodot. IV 71 befanden
sich die Grabhiigel der skythischen Konige bei

den GeiToi; nun lehren die Ausgrabungen (vgl.

Recueil d'antiquites de la Scythie, 2 vol., Petersb.

1866. 1873), dass die reichsten und altesten Gra-
ber, russisch Mogyli, auf beiden Seiten des Stromes
entlang dem Siidfuss der granitischen Boden-
schwelle bis zum Buzuwluk und anderseits bis

zur Kon'ka und Kon'skaja woda gelegen sind, so

dass sich das Centrum der Gerroi bei Nik6pol
zwischen Alexandrbpol und Nowo-Alexandrowsk
(unterhalb der Flussinsel Chortica) befinden musste.
Bis Chortica hinauf ist der Strom bequem schiff-

bar, und mehr als 14 Tage kann diese Strecke
nicht betragen haben. Unter dem Gerrosfluss

kann somit nur die Kon'ka und Kon'skaja woda
verstanden werden, mit deren Quelle der alte

Bericht willkflrlich den nahen Lauf der Molocnaja
woda verband, welcher Kiistenfluss auch bei Ptole-

maios als Gerros auftritt; Herodot aber war ubel
benachrichtigt , wenn er den Hypakyris (Kalan-
cak) als Mundung des Gerros hinstellte, da die

Molocnaja viel weiter gegen Osten ausmundet.
Noch bestand eine dunMe Kunde dariiber, dass
hinter der EinOde (der bis Jekaterinoslaw reichen-

den Schwelle) das nichtskythische Volk der Andro-
phagoi (s. d.), d. i. der Amadokoi des Hellanikos

Pauly-WiBsow* III

(s. d.), hause und iiber diese hinaus ,viillige Ein-
Ode undganzlich unbekanntes Land' folge, Herodot.
IV 18. Dass der Name B. skythischen Ureprungs
war, folgt wohl aus der Sage vom Urvater Tar-
gitaos, den der Himmelsgott Papaios mit der
Tochter des B. erzeugt hatte, Herodot. IV 5.

Miillenhoff legt zd. vouru-stana ,breiten Stand
besitzend' zu Grunde; im Hinblick auf den breiten
Miindungstricbter ware auch die Deutung vouru-
fstdna ,breitbusig' passend; an Entstellung aus
barezaena ,birkenreich' (vgl. oset. bdrza, pamir.
furz ,Birke') wird trotz der Insel Bereza'n und
dem Quellfluss BerSzina kaum zu denken sein,

obwohl in der Hylaia auch Birken vorkommen.
Die Nachrichten Herodots iiber den B. behandelt
u. a. C. Rei chard Landeskunde Skythiens, Halle
1889, 50ff., mit Nachweisen uber die altere hOchst
umfangreiche Litteratur.

Aus Herodot schopfte Ephoros; vgl. Scymn.
813ff., welcher hinzufiigt, dass der Oberlauf des
Stromes wegen Schnee und Frost unfahrbar sei;

von der strengen Kalte spricbt auch Strab. II

114. Aristoteles scheint iiber die Natur des B.
manches erkundet zu haben; vgl. Athen. n 42
und [Aristot.] Probl. 23, 9: das Wasser des B.
erscheint zuweilen blaulich gefarbt (lo/Scupeg); bei

Siidwind tritt das Wasser des Hypanis — auch
wohl des Pontos selbst — starker an die Ober-
fiache hervor, bei Nordwind dagegen schwimmt
das weichere und leichtere Siisswasser des B. auf
dem des Hypanis. Ferner sollen dem B. keine
Nebeldiinste entsteigen, Plin. n. h. XXX 56; der
Geschmack des Wassers soli sich durch einmiin-

dende Bache andern (Verwechslung mit dem Hy-
panis? s. Exampaios), ebd. 52. Die Berech-

nungen des Hipparchos und Eratosthenes hat Stra-

bon verwertet. Die Miindung des B. gait fur den
nOrdlichsten Punkt des Pontos, Strab. II 127;
ihre Entfernung vom Hellespont (Lysimacbeiaj

betragt 5000, von Byzantion 3800 Stadien, una
zwar auf demselben Meridian fiber die Insel Leuke,

I 63. H 71. 125; der langste Tag dauert dort

16 Stunden der Tagesgleiche , II 135. Hypanis
und B. fliessen dem Tanais parallel von Norden
her; die Quellen aller dieser Fliisse sind unbe-
kannt, II 107. Der B. ist 600 Stadien schiffbar,

VII 306 — wir erwarten eher die Zahl 2600 Sta-

dien, vgl. H 135: der langste Tag 2500 Stadien
nOrdlich von Olbia dauert 17 Stunden (nach Er-
fahrung oder aus blosser Theorie ?). Strabon II 1 14.

VII 306 fiigt hinzu, dass das ganze Land zwischen
dem B, und Tanais die Rhoxolanoi bewohnten.

Was Ptolemaios nach Marinus berichtet, mischt
sich aus Irrtiimern und aus brauchbaren topo-

grapbiscben Angaben. Schon dass er den Hypanis
falschlich an die Ostseite des B. setzt, und dass

er auf die verschollenen Amadokoi des Hellanikos

zuruckgreift
,

zeugt von geringer Kritik. Seine

westliche, aus dem Amadokasumpf kommende
Quelle des B. stellt uns mit ihren Stationen Lei-

non Sarbakon und Niosson den echten Lauf des

Hypanis dar, den Lauf des B. dagegen die andere

aus hohem Norden kommende Quelle; beide ver-

einigen sich bei Metropolis(MUetopolis?) -Olbia.

Die Stationen am Unterlauf des B. verdienen Be-
achtung: Serimon (Aleski? Berislaw?), Saron
(NikOpol?), Azagarion (Alexandrewsk am Zugang
zu den ,Scnwellen', russ. porogi) ; letzterer Name

24
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weist auf die Stromschnellen hin, weil deutbar

aua zd. a%anh ,Enge' und gara ,Schlund, Strudel'

(oder zd. gairi ,Fels' vgl. Gerros'?). Ob der
fl.

Nusaeus der Tab. Peut. den B. bezeichnet, lasst

sich nicht erharten.

Seit den sarmatischen und gothischen Velker-

ziigen tritt ein nener Name fur den B. hervor, Da-
napris (s. d.) oder Danaper, der sein Analogon im
Danaster besitzt; daher die slawiscben FormenDii-
neprl, russ. Dn'epr, auch N'epr, lit. Nepras. Nach
lord. Get. 51 sollen die Hunnen den B. oder Da-
napris Var benannt haben (wobei wir zun&chst

an den skythischen Namen der Wolga Oaros, zd.

vairi, vdra, erinnert werden); dazu atimmt die

weit spSter noch bei den tiirkischen Pefienggen

fibliche Benennung Varuch, Boqov%, Const. Por-

phyr. de adm. imp. 38 p. 171, 10. Vielleicht

darf auch der Plugs Erac, wo der Hunnenherzog
Balamber den Ostgothen Vinithar besiegte, lord.

Get. 48, auf den B. und nicht auf die Wolga
oder den 'Pag (s. d.) bezogen werden, da sich auf

den italienischen Seekarten des 14. Jhdts. fur den
Dn'epr dieBezeichnungen fl. l'Erexe, Eresse, Elexe,

Elice neben tttrk. Ozu, Uzu, TJsen, Usom (= b'zim

,Pluss') vorflnden. Der erste Autor, der von den

Stromschnellen des Dn'epr eingehend spricht und
zugleich deren normannische (rosische) und slo-

wenische Namen samt Deutung anfiihrt, ist der

Kaiser Const. Porphr. de adm. imp. 9 p. 75ff.

;

vgl. dazu die hsl. Varianten in Cobets Mnemo-
syne NS. IV 378—382 und die trefflichen sprach-

lichen Bemerkungen bei Thorns en Ursprung des

russischen Staates, Gotha 1879, 55—73.

2) B., auch Borysthenis (acc. Borysthmidam
Mela II 6. lord. Get. 5. Geogr. Eav. IV 3. V
11, fiberall von Olbia unterschieden !), Einwohner
Borystheneitai, seit Herodot synonymeBezeichnung
von Olbia, Olbiopolis, Einwohner Olbiopolitai, an
der Westseite der Hypanismiindung ; s. Olbia.

3) B. wird mitunter von Neueren, offenbar

wegen der Namensahnlichkeit, als antike Benen-
nung der kleinen Insel angeffihrt, welche am Ein-

gang zum Dn'epr-liman liegt und Bereza'n heisst.

Sie trug aber nach Arrian. peripl. Pont. 20, 2 gar

keinen Namen, war unbewohnt und lag 60 Stadien

vor der Mundung des B. ; von da bis Ordessos

wurden 80 Stadien gerechnet. Strab. VII 306
legt ihr einen Hafen bei, von wo aus man zur

Spitze der Bennbahn des Achilles hinuberfuhr, ebd.

307. Nach neueren Berichten bildet das Eiland

Berezan einen 50 Fuss hohen, rings steil abfallen-

den Kalkstock, der wie das Festland mit retlichem

Humus bedeckt ist ; Strauchwerk und Trinkwasser

fehlen; man findet jedoch Fragmente von Urnen
und keramiscben Gefassen, Zeugen eines voriiber-

gehenden Aufenthalts der griechischen Seefahrer.

4) B., angeblich alter Name des Hellespontos,

Steph. Byz. Hesych.; wohl irrige Auffassung einer

Dichterstelle; schon der Kykliker Arktinos hatte

der auf dem Schiffswege zum B. gelegenen Insel

Leuke (s. d.) gedacht. [Tomaschek.]

o) Vater des Thoas, zu dem Artemis die Iphi-

geneia entruckte. (Nikandrosbei) Anton. Lib. 27.

[Knaack.]

Boryza (Bogvia), nach Steph. Byz. eine Stadt

in Pontus. Die Vermutung von Wesseling und
Cramer (Asia min. I 319), dass es dieselbe Stadt

ist, wie Berissa, oder auch Borissos in Cappadocia

secunda lasst sich durch nichts beweisen; vgl.

noch Bamsay Asia min. 182 Anm. [Buge.]

Bosa (Bdaa, Btioa, Var. Boaaa, Boooai), Stadt

an der Westkiiste Sardiniens (Ptol. Ill 3, 7. Itin.

Ant. p. 83. Geogr. Eav. V 26 p. 411; die Ein-

wohner bei Plin. n. h. Ill 85 Bosenses), beim
jetzigen Bosa. De la Marmora Voy. en Sar-

daigne II 464. Inschriften aus B. und Umgegend
CIL X 7930-7945. [Hiilsen.]

Bosalvia beim Geogr. Eav. IV 24 p. 227 =
Yosavia der Tab. Peut., heut Oberwesel am Bhein.

S. Vosolvia. [Him.]

Bosana (Boaava Le Bas-Waddington III

2242. 2251 ; Euseb. onom. sacra ed. Lagarde 239,

4 BwCav = Hieron. ebd. 107, 28, das alttesta-

mentliche Bus Jer. 25, 23), Ort im Ostjordanland

in der Auranitis; heute Busan im Osten des

Dschebel Hauran. Inschriften s. Le Bas-Wad-
dington III 2237—2253; vgl. die Bemerkungen
zu 2242. [Benzinger.]

Boseth (civitas) in Africa, genannt in den

Acta S. Mammarii et sociorum (Acta SS. Iun. II

266. 267). Ein katholischer episeopus Bosetensis,

sowie sein donatistischer Gegner, erschienen im
J. 411 zu dem Eeligionsgesprach in Karthago
(Gesta coll. Carth. I 126. 202, bei Mansi Cone,

collect. IV 100. 154. Migne XI 1290. 1341; an

der zweiten Stelle lautet der Name Vosetanus),

ein episeopus eeelesiae eatholieae civitatis Bossae
'provincial proconsularis im J. 550 zum Concil

in Constantinopel (Mansi Cone, collect. IX 393).

S. auch Bofetana. [Dessau.]

Bosirara (Boolgaga), Stadt Agyptens, Steph.

Byz., sonst unbekannt, klingt stark an den haufigen

agyptischen Stadtenamen Busiris an. [Sethe.]

Bosoa (L e B as -W a d din gto n III 2053b), Ort

im Ostjordanland, vielleicht (so Wadding ton) das

heutige 'Awwas im Dschebel Hauran an der EOmer-
strasse von Bostra fiber Salcha nach Basra im 'Irak.

Inschriften von'Awwas s. Le Bas-Waddington
Inscriptions in 2041—2052. .. [Benzinger.]

Bosochis {Boo&xts), Ort in Agypten, wahr-

scheinlich im panopolitischen Gau gelegen, Ztschr.

f. ag. Sprache XXXH 42, der Name scheint den
Namen des krokodilkOpflgen Gottes Ssbek (Sovxog)

zu enthalten, der in einem Teile des panopolitischen

Gaus (in den Orten Xr/voflooxta, nroXefiaig'Egfteiov,

KgoxoSellcov Jioltg) verehrt wurde. [Sethe.]

Bosor. 1) In Idumaia (Boawg Euseb. Onom.
. ed. Lagarde 232, 58; Hieron. ebd. 102, 18), alte

wichtige Stadt der Edomiter, im alten Testament
mehrfach erwahnt (Gen. 36, 33. Am. 1, 12. Jes. 34,

6

u. a.); von Wet z stein (in Delitzsch JesaiaS 704)

fur den alten Namen von Petra erkliirt, was sehr

unwahrscheinlich ist ; hohe Wahrscheinlichkeit hat

die gewohnlich angenommene Gleichsetzung mit

Busera = Klein-Bosra im Siiden vom toten Meer
im District Dschebal (= Gebalene). Schwerlich

ist damit identisch Mabsara (Mafiaaga), das Eu-
sebios (Onom. ed. Lagarde 277, 63 = 137, 11)

als xd>firj fieytartj der Gebalene nennt (so Biehm
HandwOrterbuch 236). Burkhardt 683. Eobin-
son Paliistina m 125f. Seetzen U 51. 357.

HI 17. Doughty Travels I 31. 38. Bitter
Erdkunde XIV 101f.

2) In Gilead [Boooga Joseph, ant. Iud. XII
336; Boooq ebd. XII 340. I Makk. 5, 26), feste

Stadt des ostjordanischen Palaestina; von Judas
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Makkabaeus erobert; nicht mit Bostra zu ver

wechseln, auch nicht identisch mit dem alttesta-

mentlichen Bezer (Jos. 21, 36) auf der moabiti-

scben Hochebene; dagegen wahrscheinlich mit
Busr bei dem arabischen Geographen Jakut zu-

sammenzustellen, welchem das heutige Busr el-

Hariri am Stidwestrand der Ledschah entspricht.

Inschriften aus diesem Ort s. CIL IH 124. Le
Bas-Waddington HI 2471—2478. BuhlZDPV
Xm 1890, 41f. und Studien zur Topogr. d. nOrd-

lichen Ostjordanlands 13; anders Furrer ZDPV
XII 1889, 151.

8) Im Hauran (Booogga I Makk. 5, 26) =
Bostra, s. d. [Benzinger.]

Bospara {Bdanaga), Castell in der byzantini-

schen Eparchie Thrake (oberes Hebrosthal), durch

Iustinian I erbaut, Prokop. aed. IV 11 p. 305
(neben Bessapara [s. d.] genannt). Zum Namen
vgl. Bosporos. [Oberhummer.]

Bosporeichos (sV reu Boajrogetxep), Ortlichkeit

in Byzantion, s. Bosporion. [Oberhummer.]

Bosporion (Boaaogwv), der Hafen von Byzan-
tion, von den Einheimischen <&aia<p6giov genannt,

nach der Localfiberlieferung, weil hier durch das

Eingreifen der Hekate &a>o<pogog der Angriff

Philipps II. im J. 340 v. Chr. (s. Byzantion)
zurftckgeschlagen worden sei, Steph. Byz. s. B6o-
ziogog. Const. Porph. them. II 12. Eust. zu Dion.

Per. 142. In anderer Fassung und ohne Be-

ziehung zum Namen B. erzahlt dieselbe Geschichte

Hes. Mil. 27 (FHG IV 151). Es ist offenbar die-

selbe Ortlichkeit, welche in dem byzantiniscben

Psephisma bei Demosth. XVIII 91 mit ev %q> Boa-
jiogetm (cod. 2 BoanoQuxto, entsprechend dem Per-

sonennamen Boajiogixos , ebd. § 91) bezeichnet

wird, und entspricht wohl der Einbuchtung beim
Hauptbahnhof zwischen der Serailspitze (Boono-

Qies apeoa, s. d.) und der Neuen Briicke. Vgl.

Gillius Topogr. Const. Ill 1. Grosvenor Con-
stantinople 574. Wegen der Form <Pcoa(p6giov

vgl. auch Bosporos. [Oberhummer.]
BoanoQiog axga hiess die Spitze der Halb-

insel, auf welcher Byzantion erbaut war und
welche das goldene Horn von der Propontis scheidet

;

von hier sollte Io bezw. die Kuh auf das sieben

Stadien entfernte asiatische Ufer iibergesetzt sein,

wie zur Erklarung des Namens der Meerenge erzahlt

wurde. Dion. Byz. 4—7. 24. 38. 53. Schol. 6. 10. 14f.

Not. I (S. 56) Wescher. Jetzt Seraiburnu (Serail-

spitze). Vgl. Chrysokeras. [Oberhummer.]
Bosporos, thrakischer Name (vgl. Bospara),

gebildet mit der in zahlreichen thrakischen Orts-

namen (zusammengestellt von Tomaschek Die
alt. Thrak. II 2, 63) auftretenden Wurzel -para
{paros), welcher nach Fick Spracheinh. d. Indo-

germ. 423 gleich dem griechischen itogog die Be-
deutung ,Furt', nach Tomaschek a. a. O. H
1, 16f. (minder sicher) die von jSammelplatz',

,Marktort' innewohnt; vgl. auch Kretschmer Gr.

Spr. 221f. Die (etymologisch unzulassige) Ab-
leitung von (iovs ist wohl schon von den ersten

griechischen Ansiedlern hineingelegt und Menach
der Name auf Io (so zuerst Aesch. Prom. 733 fur

den kimmerischen B. , ebenso Kallim. Art. 254.

Hyg. fab. 145. Schol. Apoll. Arg. I 1114; vgl.

u. nr. 110 Bovg) oder ein locales Vorkommnis ge-

deutet werden, Ephor. 79. Nymphis 18 (FHG III

16). Arrian. frg. 35 (ebd. 593). Apollod. II 1, 3, 5.

Schol. Apoll. Arg. II 168. Dion. Per. 140 mit
Schol. u. Eust. Dion. Byz. 7 Wesch. Hesych. HI.

or. Const. 8 (FHG IV 148) u. a.; vgl. Gillius
Bosp. Thrac. I 1 und M filler Geogr. Gr. min.

II 7 A. 7 ; ebd. fiber andere Ableitungen {otisiqw

Phyl. 70). Bei romischen Schriftstellern ist die

Schreibung Bosphorus iiblich, Varro de r. r. II

1, 8. Hor. carm. II 13, 14 mit Schol. Val. Flacc.

IV 344. 419. Muller Geogr. Gr. min. II 7 A. 7

;

10 ebd. A. 6 fiber die (offenbar willkfirliche) Form
ngoacpoQiov bei Tzetz. CM. I 382. Im Griechi-

schen findet sich die Schreibung Bocxpogog nur
vereinzelt und in sehr spaten Quellen, s. Ste-
ph anus Thes. Par. II 336 s. B6<moqos. De Vit
Onomast. I 747; doch vgl. auch Bosporion und
u. nr. 36 und 38. Aus der lateinischen Schreib-

weise erkl&rt sich franzfisisch Bosphore, italie-

nisch Bosforo u. s. w., wodurch zuweilen auch die

englische und deutsche Schreibung beeinfiusst er-

20 scheint. Insbesondere haftete der Name an zwei
Meerengen, welche als thrakischer und kimmeri-
scher B. unterschieden wurden:

1) Der thrakische B. wird zuerst (ohne

diesen Zusatz) Aesch. Pers. 723. 746 erwahnt, wo
jedoch der Name B. in anscheinend willkurlicher

Ausdehnung auf den Hellespontos ubertragen ist

;

denn schon Her. IV 83. 85—88. 118. VII 10 y. 20
unterscheidet bestimmt Pontos, B. (Ogtji'xtog),

Propontis und Hellespontos. Dass man auch von

30 einem mysischenB. bezw. einer mysischen Meer-

enge (TioQ-dpog) sprach, erfahren wir aus Arrian.

a. a. O. Dion. Chalkid. 7 (FHG IV 395 nach
Strab. XII 566). Schol. Apoll. Arg. II 168. Die
Schmalheit derselben, der auffallende Parallelis-

mus der beiden Ufer und die regelmassige StrO-

mung aus dem Schwarzen in das Marmarameer,
welche den Vergleich mit einem Flusse nahe legen,

erzeugten schon im Altertum die Vorstellung, dass

der B. durch einen Durchbruch des von den wasser-

40 reichen Stromen fiberffillten Schwarzen Meeres ent-

standen sei (Strat. bei Strab. I 49. Diod. V 47).

Thatsachlich ist die Entstehung des B. auf mehrere

sich kreuzende Grabenbriiche (Hauptbruchlinien

Nordost nach Sudwest und Nordwest nach Sfidost)

zurfickzufuhren, durch welche wahrscheinlich erst

in der Diluvialzeit die thrakisch-bithynische Land-

briicke (eine alte Devonschollel auseinandergerissen

wurde; der Erosion kommt bei der Bildung der

Meerenge wohl nur eine nebensachliche Eolle zu.

50Tchihatchef Le Bosphore 487ff. Boiatzis
Grundlinien des B. (Konigsberg 1887) 21ff. 29.

Th. Fischer in Kirchhoffs Landerkunde II 2,

77. W. Sievers Europa 13. 97. Die morpho-

logischen Verhaltnisse des Meeresarmes sind durch

die Aufnahmen von Moltke's 1836/37 in 1 : 25000

(Karte v. Constantinopel u. dem B. Berlin 1842

und Karte des nordliehen befestigten Teils des

B. 4 Bl. 1846), von H. Kiepert auf 1:100000
reduciert (Constant, u. der B., Berlin 1853), und

60 der franzOsischen Marine (Ch. Plois undManen)
1854 in 1 : 16000 (Plan du B. 3 BL, Paris 1859.

Hydrogr. franc, nr. 1790—1792), welche auch der

englischen Admiralitatskarte (nr. 1198) zur Grund-

lage dient, mit wiinschenswerter Genauigkeit fest-

gestellt. Hienach betragt die Lange der Meer-

enge in gerader Linie zwischen beiden Ausgangen
28-5 km., langs des Thalweges 31-7 km., die

Breite am nOrdlichen Ende 4 7 , am siidlichcn
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2 • 5 km., an der breitesten Stelle bei Bojiikdere

3 • 3 , an der engsten Stelle nOrdlich von Rumili

Hissar 0 66 km. (Fischer 76). Von den Alten

wurde die Lange zu 120 (Her. IV 85. Pol. IV
39, 4. 43, 1. Dion. Byz. 4) bezw. 160 Stadien

(Arr. per. P. Eux. 12, 2. 25, 4) angegeben; in letzte-

rem Palle waren 40 Stadien auf den trichterformi-

genEingangvom SchwarzenMeer bis zum Hieron (s.

u. nr. 92) eingerecb.net, welches sonst als Grenze des

B. und Beginn der Ausfahrt gait; vgl. dazu Gillius
I 2. Miiller Geogr. Gr. min. II 8f. Die Breite

betrug bei den Kyaneen 20 Stadien (Strab. VII

319), beim Hieron 7 Stadien (Skyl. 67; 12 vom
Hieron zum Sarapieion nach Pol. IV 39, 6), an der

engsten Stelle, beim Hermaion (u. nr. 57), wo Da-
reios seine Briicke schlug, 4 Stadien (Her, IV 85. 87f.

Strab. II 125. Dion. Byz. 3. 57. Eust. Dion. Per.

142), nach anderen 5 (Pol. IV 43, 2. Strab. VII

319. Mela I 101) oder 6 Stadien (Agathem. Ill

11) bezw. 500 Schritt (Plin. n. h. IV 76. V 150),

endlich zwischen Byzantion und Chalkedon nach

den einen 7 Stadien (Dion. Byz. 4. Plin. V
149; 5 [?] St. nach Schol. Apoll. Arg. II 168,

s. Keil z. St. undWieseler Spicil. 4f.) bezw.

1000 Schritt (Plin. IX 51), nach den andern 14

(Pol. IV 39, 5f.) oder 12 Stadien (Schol. Dion.

Per. 142), welcher Unterschied sich nur durch die

Annahme eines kleineren Stadions bei Polybios

(vgl. o. die Breite beim Hieron) erklaren lasst.

Vgl. iiber die Breite auch GilliusI3 und dazu

Miiller a. a. 0. 13. Die ganze Gestalt, eine Polge

ineinandergeschobener , inalerischer Vorgebirge,

welche in den verschiedenartigsten Bildungen von

beiden Gestaden aus sich in das Meer lagern und
dadurch eine zahllose Menge der herrlichsten Golfe,

Baien und Buchten bilden , hinter welchen die

mannigfaltigsten Thaleinschnitte und Senkungen
sich Cffnen, wird schon von Dion. Byz. 1 treffend

gekennzeichnet. ,Wie cin machtiger Strom windet

die Meerenge sich durch lauter zusammenhangende
Ortschaften, zwischen Palasten, Moscheen, Kirchen,

SchlOssern hindurch, zwei Meere verbindend und
zwei Weltteile trennend, sie bildet eigentlich

die Hauptstrasse von Constantinopel , wenn man
unter dieser Benennung das ganze Aggregat von

Stadten, Vorstadten und Ortschaften versteht, in

•welchem 800000 Menschen beisammen wohnen'

(v. Moltke). Die aussere Gliederung der stark ge-

krummten {axoUoio noqov Apoll. Arg. II 549, vgl.

Etym. M. 718, 30. Gillius I 4 bei Miiller II

14ff.) Meeresstrasse ergiebt sich aus Breite und
Richtung der einzelnen Teile. Vom Schwarzen
Meer fuhrt ein trichterfOriniger Eingang siid-

westlich bis zur ersten Enge {fauces primae
Plin. n. h. V 150) zwischen Rumili und Anadoli

Kawak, welche bei den Alten bereits als Ende
des B. und Anfang des Pontes betrachtet wurde
(s. o.). Dann folgt die erste seeartige Erweite-

rung in der Bucht von Bojiikdere, der Bathykol
pos (s. u. nr. 71) der Alten (bis hieher 11 • 1 km.);

von hier wendet sich das Thai eine kurze Strecke

(3 7 km.) nach Sfidost, wo am asiatischen Ufer die

Bucht von Beikos jener von Bojiikdere entspricht.

Das nachste, fast genau von Nord nach Sud ver-

laufende Stuck (8 • 3 km.) bildet die eigentliche

Enge des B. , welche bei Rumili und Anadoli
Hissar ihr Minimum erreicht (s. o.). Bei Ortakoi,

wo die Richtung wieder siidwestlich wird (auf

4*6 km.), beginnt wiederum die trichterfOrmige

Ausmiindung in die Propontis, welche jedoch durch
die im Boanogiov axgov (s. d.) endigende Halb-
insel von Byzantion nochmals eine Einengung und
Ablenkung der Stromrichtung nach Siiden (0 • 9 km.)
erfahrt (Masse nach Bo'iatzis 6). Nflrdlich von
jenem Vorgebirge aber zweigt die wunderbare,

5 km. lange und (im Mittel) 0 • 3 km. breite Meeres-

bucht ab, welche wegen ihrer Gestalt schon im
Altertum als ,das Horn' (s. Keras) bezeichnet

wurde. Hire Tiefe betragt im untern Teile noch
30—40 m. , um jedoch schon beim Panar auf
10 m. und damnter, weiter anfwarts auf 1—3 m.
zu sinken (Bo'iatzis 7f.). Die Tiefe des iibrigen

B. kann in der Thalfurche auf durchschnittlich

60—70 m. angenommen werden ; nur an der engsten

Stelle, zwischen Kandili und Rumili Hissar steigt

dieselbe bis auf 120 m.
,
wogegen das siidliche

Ende (von Ortakoi) ab, nur 40—50 m. Masimaltiefe

aufweist. Besondere Aufmerksamkeit erregte im
B. stets die starke Stromung, welche aus dem
Pontes in die Propontis fiihrt (Gillius I 4).

Schon Her. IV 85ff. setzt dieselbe als etwas Be-

kanntes voraus, und Polybios, der sie IV 39, 2 auf
die Cberfullung des Pontes und der Maiotis durch

die grossen StrOme zuriickfiihrt (vgl. o.), giebt

ebd. 43 eine genauere Beschreibung; er lasst sie

vom Pontos aus gleichmassig verlaufen bis zur

engsten Stelle beim Hermaion , wo sie auf die

asiatische Seite abgelenkt wird, um sogleich wie-

der auf das europaische Vorgebirge Hestiai zuriick-

zukehren. Von dort neuerdings nach der Bovs ge-

nannten Stelle des asiatischen Ufers (s. u. nr. 110)
getrieben, wendet sie sich nunmehr nach Byzanz,
wo ein Arm derselben in das (goldene) Horn ab-

zweigt, wahrend der Hauptteil, ohne Kalchedon
zu erreichen, nach der Propontis auslauft. Dass
die Stromung indessen zeitweise Unterbrechungen
erleide (s. u.), wusste bereits Hipparch nach Strab.

I 55, vgl. Eust. Dion. P. 473. Berger Hip-

parch 83. Den Zug der StrOmung nach Byzan-

tion und in das Horn bestatigt auch Strab. VH
320 sowie Dion. Byz. 4f., welcher sie If. ebenfalls

aus der tJberfullung des von den grossen Flussen

ausgesiissten Pontos erklaxt und die von den Kriim-

mungen der Meerenge und den Landvorspriingen

bedingten Richtungswechsel und RiickstrOmungen

betont. Besonders heftig brandet die StrOmung
beim Vorgebirge Hestiai (u. nr. 53, vgl. o.), jetzt

Akynty burnu (.Vorgebirge der StrOmung'), und bei

der 'Powdtjs axga (nr. 58), jetzt Scheitan burnu
(.Vorgebirge des Teufels'). Von hier abwarts heisst

die StrOmung bei den Tiirken Scheitan akyntyssy

(.TeufelsstrOmung*), entsprechend dem fieya gevfia

bei Gillius II 10. Neuere Beobachtungen ver-

danken wir neben den franzOsischen Hydrographen,

deren Karte (s. o.) die Richtungen der Haupt-
strOmung und der Ortlichen Gegenstromungen ver-

zeichnet (letztere besonders ausgebildet in den

tiefen Einbuchtungen von Bojiikdere und Beikos

sowie im goldenen Horn), hauptsachlich dem eng-

lischen Schiff Shearwater unter Comm. W. J.

L. Wharton im August und October 1872, er-

ganzt durch spiitere Aufzeichnungen; vgl. dessen

.Report on the Currents of the Dardanelles and
Bosporus, Lond. 1886' und die .Sailing Direc-

tions for Dardanelles etc' 4. Ed. 1893, 19ff. De
Gueydon Rev. marit. et colon. 1886, 338 (nach
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Peterm. Mitteil. 1887 L.-B. 84). Boguslawski-
Kriimmel Ozeanographie II 298f. Bolatzis
lOff. Fischer 76. Makaroff s. u. Hienach ist

die StrOmung, welche im allgemeinen vom Pontos

durch B. und Hellespontos zum Mittelmeer zieht

und fur dessen Verdunstungsverlust Ersatz zufiihrt,

nach dem Wasserstand des Schwarzen Mecrcs, der

zur Zeit der Schneeschmelze seinen Hohepunkt er-

reicht (Bruckner Meteor. Ztschr. 1886, 297ff.),

und den herrschenden Winden (vorwiegend aus

Nord und Nordost, besonders im Sommer) sehr

schwankend. Im Mittel wird die Stromstarke auf

4 6 km. in der Stunde berechnet, kann aber auf
8- 3 km. (und dariiber) steigen, so besonders an

der schon von Polybios und Dionysios bezeich-

neten Stelle; anderseits kann durch anhaltende

Slid- und Slidwest-Winde die StrOmung voriiber-

gehend zum Stillstand kommen und selbst riick-

laufig werden. Neu ist die Feststellung eines

Unterstromes, dessen Vorhandensein jedoch schon

Marsigli (1681) vermutet hatte, von erheblich

geringerer Geschwindigkeit in 25—50 m. Tiefe,

welcher hier wie im Hellespont das schwerere,

salzhaltige Wasser des Mittelmeeres dem Pontos

zufiihrt und dessen vOllige Aussiissung verhindert.

Ob unter diesem Gegenstrom noch eine dritte, der

oberen gleichsinnige StrOmung in der Tiefe zieht,

wie Wharton und de Gueydon annehmen, muss
noch dahingestellt bleiben. Die Wasserfuhrung
des Oberstromes hatMakaroff trber den Wasser-
austausch zwischen dem schwarzen und mittel-

landischen Meer (St. Petersburg 1885, nach B r ii c k-

ner a. a. O. 307) zu 10530, die des Unterstromes

zu 5700 cm. in der Sekunde beTechnet. Die Bil-

dung einer Eisdecke am B. ist in einer Reihe

von Fallen (seit dem 8. Jhdt. n. Chr.) bezeugt
und in Zusammenhang mit dem Klima des B.,

woriiber auch Moltkes Turk. Briefe 9. 13. 17.

21 zu vgl., von Tchihatchef Le Bosphore K. 11
—13 eingehend besprochen. Was die Erzeugnisse

des B. und seiner Gestade betrifft, so geniigt es hier

auf den durch die StrOmung begunstigten Fisch-

fang, besonders von Thunfischen, hinzuweisen,

welche eine Hauptquelle des Reichtums der Byzan-
tier bildete (Arist. pol. IV 4, 1 p. 1291 b. Strab.

VII 320. Plin. n. h. IX 50. Dion. Byz. 1. 5. 18
—21. 36. 50. 60. 68. 98. 102; vgl. Byzantion),
sowie auf das Vorkommen von Austern, Wild-
schweinen und Feigen, woran sich die Benen-
nung einzelner Dferstellen knflpfte (Dion. Byz. 37.

81. 33 W.); Bergbau wurde am Chrysorrhoas be-

trieben, s. u. nr. 76; im fibrigen vgl. man J. v.

Hammer Constantinopel und aer Bosporos I 45ff.

P. de Tchihatchef Kap. 4—10. t)ber die

Geschichte der Schiifahrt und deren Schwierig-

keiten, welche Dion. Byz. im einzelnen beschreibt,

vgl. Byzantion undKyaneai. Die Ufer sind

uberall hoch, was wesentlich zur ErhOhung des

landschaftlichen Reizes beitragt und nehmen gegen
den Pontes an Steilheit und Unwegsamkeit zu

(vgl. Apoll. Arg. II 550 rgtj/slaig autdaSsaaiy iegy-

ftevov a/A.<poT£Qco$ev), so dass nur Felspfade die an
den Ausg&ngen kleiner Seitenthaler gelegenen Ort-

schaften zu Lande verbinden und der Verkehr
auf den Meerstrora gedrangt wird, wahrend am
,untern' B. sich die Ortschaften ohne Unterbre-

chung an einander reihen (Fischer 76). Zum
grossten Teil werden die Ufer des B. von devo-

nischen Ablagerungen gebildet, wogegen die Mfln-

dung des Pontos in eruptive Felsarten (Basalte,

Dolerite, Andesite, Trachyte) eingerissen ist und
die Halbinsel von Byzantion aus miocaenen Schich-

ten gebildet wird, s. Tchihatchef Kap. 16—21
mit geol. Karte. v. Andrian Jahrb. d. geol.

Reichsanst. 1870, 201—26 (iiber die vulkanischen

Gebilde). v. Hochstetter ebd. 372ff. u. die

dort angef. Lit. Bo'iatzis 25ff. Fischer 76f.

Dass sie im Altertum mehr bewaldet waren wie

heute, zeigt Dion. Byz. 31 W., wonach die ganze
Nordseite des Homes von Wald bedeckt war;
ebenso war nach demselben 68 die Umgebung des

jetzigen Therapia dicht bewaldet, sowie nach Joann.
Ant. 15, 2 die Bucht von Stenia (s. u. nr. 63).

Zahlreich waren schon Mhzeitig die Niederlas-

sungen und Kultusplatze, welche der Mensch an
den Ufern des B. errichtet hat. Dank der.Schrift

des Dionysios von Byzanz (s. d.) besitzen wir da-

von eine so vollstandige Aufzahlung wie kaum
von einem andern Stuck antiker Erde und em-
pflehlt sich eine Cbersicht derselben schon des-

halb, weil in der alphabetischen Folge die ein-

zelnen Ortlichkeiten nur teilweise untergebracht

werden kOnnen und eine Zusammenstellung zur

Orientierung kaum entbehrlich ist; vgl. den later-

culus locorum bei Miiller Geogr. Gr. Min. II

S. Vlfif. und bei Wescher XXIXff. Die Num-
mern im^ folgenden entsprechen der Einteilung des

Textes in Weschers Ausgabe.
1.—3. Allgemeines iiber den B.

4.—12. Beginn des europaischen Ufers mit Boono-

Qtog axQa (s. d.) und Byzantion (s. d.).

13.—31. Ufer des goldenen Homes (s. Keras).

32. Das Ende des letzteren bezeichnet ein Vor-

gebirge mit dem Grab des Hipposthenes von Me-
gara, der Siidspitze von Galata entsprechend.

33. ZvxiBeg, wofiir Wieseler wohl richtiger 2V-
xd>d7]g liest, Vorstadt von Byzantion, dem Ost-

1 lichen Teil von Galata entsprechend, s. Sykai.
34. Heiligtum des Schoiniklos von Megara und
des Amphiaraos, nach Hesych. Mil. 16 (FHG IV
149) noch zu Sykai gehOrig.

35. Der Ort nebenan hiess Avlrjxrjq nach dem
FlOtenblaser Python.

36. B6Xo; (s. d. Nr. 2) mit den Heiligtiimern der

Agzs/in 4><oo<p6qo; (vgl. u. nr. 78 und Bosporion)
und der 'AtpQo&hrj IjQaeia.

37. 'OoTQtw&ris , nach einer besonders ergiebigen

Austembank benannt.

38. Mhumov, ein Steilrand des Landes, der Boa-
noQio; axga gegeniiber, jetzt Top-hane, mit einer

Kultstatte des Apollon, Gillius II 6.

39. Aldvzewv, nach Aias dem Telamonier benannt

(s. Bd. I S. 935); jetzt Sali bazar. GrosvenorllSO.
40. IlahvoQuiy.ov , ein Felsvorsprung ,

angeblich

von einer zweiten Landung der Colonisten, in der

Gegend von Fyndykly, s. Frick z. d. St. und

Miiller Geogr. Gr. min. H S. VHI 53.

41. Nahebei ein Tempel des Ptolemaios H. Phila-

delphos, Muller a. a. O. S. 34 A.

42. AsJjpiv xal KagdvSas {Xagdvdag Wieseler
nach Gillius), nach einer Begebenheit aus dem
Leben des Kitharoden Chalkis benannt; nach Gil-

lius Bosp. II 7 hiess die Stelle noch zu seiner

Zeit Caridata und sah man dort, zum Teil unter

Wasser, die Grundmauern eines antiken Bauwerkes.

43. &eg/uaoTie, eine Klippe nahe am Ufer, nach
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Hammer a. a. 0. II 191f. jetzt Kabatasch (,rauher

Stein'), nach Prick — Bescliiktasch (,Wiegen-

stein'), s. Muller a. a. 0. 56 A.; ersteres wahr-
scheinlicher, da sonst die Unterbringung der fol-

genden Ortlichkeiten Schwierigkeiten macht.

44. nsvxyxovxogixov, eine nach Suden gewendete
Uferstrecke, also in der Gegend von Dolma bag-

tsche, wo die Kiiste jedoch seit dem Altertum
durch Anffullung sich verandert hat, s. Gros-
venor I 134.

45. 7a Sxv&ov, angeblich nach dem Skythen
Tauros benannt.

46. 'laaovtov, mit Lorbeerhain und Altar des Apol-

lon, daher wohl = dem jigodoxetov Ad<pvr) des

Steph. Byz. s. Adyvi) (vgl. Eust. zu Dion. Per.

916), das spater auch Zegyiov hiess (s. Meineke
z. St.), nach Frick auch = dem AmXoxidvtov der

Byzantiner (s. Dukas p. 270. 282. 615 Bonn.),

welche Gegend nach Gillius a. a. 0. nochzudessen
Zeit Diplokion hiess und dem jetzigen Beschik-

tasch entspricht. tfber das Diplokionion vgl. auch
Dethier Bosphor. u. Const.2 63f. Grosvenor
Const. I 155. Spruner-Menke Handatlas 89.

47. 'Podiair ixegifloXoi, eine Bezeichnung, die nach
Gillius Bosp. II 8 zu seiner Zeit noch in einem
Rhodakinion genannten Felsen, 600 Schritt vom
Grabe des Chaireddin Pascha (Barbarossa) ent-

fernt, fortlebte; also etwa in der Gegend von
Tschiragan serai.

48. 'Agxslov, ein fruchtbares, von einem Pliisschen

durchstromtes Thai, nach Archias, Sohn des Ari-

stonymos auch Thasos, benannt, bei Gillius 'A.

<P<oxag, jetzt Ortakoi.

49. Steiles Vorgebirge mit Bildnis und Kultus
des ,Meergreises' (Nereus, Phorkys, Proteus, Vater
der Semystra?), bei Gillius 119 KXctdtov, jetzt

Defterdar burnu. Ob in dieser Gegend oder beim
,Weiberhafen' (u. nr. 60) der neben letzterem von
Plin. IV 46 genannte portus Senium, zu suchen
ist (vgl. Gillius II 14), bleibt ungewiss.

50. JlagdpoXog, nach der Unsieherheit des Fisch-

fangs daselbst.

51. KdXafiog und Bv&tag, erstere Stelle nach der

Menge des Schilfs , letztere , bei Euagr. Ill 43
Bv&dgia, nach der Umkranzung durch Hugel be-

nannt; daselbst der Lorbeer der Medeia. Jetzt

Kurutscheschme.

52. Bdxa, ein sanft znm Meere abfallender Hugel,
neben dem vorigen Ort, mit einem Heiligtum der

,Gottermutter' (Rheia?, s. Muller a. a. 0. 65 A.;

Isis Wieseler nach Gillius).

53. 'Eoztat, ein weit vortretendes Vorgebirge, das

nach Westen einen naturHchen Hafen bildet, wah-
rend es auf der andern Seite die von Norden her-

kommende StrOmung auffangt und so heftige

Wirbel erzeugt (nach Gillius II 10 fisya gsvfia).

Der Name (Plin. n. h. V 150 Estiae) wurde aus
der Geschichte der ersten Ansiedler erklart, ebenso
nach Hes. Mil. or. Const. 22 (FHG IV 150),

welcher in Verbindung damit auch die Bezeich-

nung 'AvdxXovg fur dieselbe Ortlichkeit anfuhrt;

fiber letztere s. Anaplus, dazu Steph. Byz. s.

rvvatxoonohs. Sozom. II 3. Euagr. II 43 mit
der Anmerk. des Valesius. Eust. Dion. Per. 146.

Wieseler Spicil. 12f. Nach Prokop. aed. 1 8 stand
daselbst eine Kirche des hi. Michael, -welche von
Iustinian I. prachtig erneuert wurde und dem Ort
den Namen Michaelion gab, Gillius II 10. Gros-

venor I 161f. Die Stelle entspricht dem heutigen

Amautkoi bezw. dem Vorgebirge Akynty burnu.

54. 55. Nach letzterem folgt rnhigeres Fahrwasser
und zwei Hafen, nach den vorspringenden Dammen
XrjXai benannt, welchen Namen Gillius II 11
noch in der Form yaXai horte; jetzt Bebek.
56. Dabei ein Heiligtum der "Agxepig Aixxvvvtj.

57. IJvQQiag Kvcav (liber den Namen s. Muller
Geogr. Gr. min. II 42 A.), die engste Stelle, wo

' Mandrokles von Samos fur Dareios die Briicke

schlug (s. o. S. 743 u. Bahr zu Her. IV 85—88) und
Dionysios noch dessen in den Felsen gehauenen Sitz

sah, den schon Gillius vergeblich suchte ; bei PoL
IV 43, 2 heisst das Vorgebirge nach einem Heilig-

tum des Hermes 'Egfiawv. Mohammed II. erbaute
hier seine Zwingburg Boghas kessen = gr. Aai/io-

xoafy (Laon. Chalkok. ; Dukas KeyaXoxoxzrjs), von
den Griechen spater Neov Kdaxgov, jetzt Kumeli
hissar genannt. Gillius II 12. Byz antios 125ff.

i 58. 'PodStjg (axga), nach der heftigen Brandung
benannt, bei Gillius II 13 <Pa>vija, jetzt Scheitan
burnu (Teufelscap).

59. <[>ai8aXia (Dion.), <Psi8aXia (Suid. s.'HgdxXeiog),

<Pi8dXsia (Steph. Byz. s. rvvaixoanoXigUjim weisser

Fels im Meere, welcher fur das Grabmal der
gleichnamigen Gemahlin des Byzas gait.

60. Hinter demselben ein geraumiger und sicherer

Hafen , in welchen ein Giessbach (xetpdggovg)
miindet, genannt rvvaix&v Xifirjv (Dion. Steph.

Plin. n. h. IV 46) oder xoXnog <fru8aXiag (Suid.),

bei Gillius Sarantakopa
,

jetzt Balta limani
(ebenso der dort miindende Bach). Auf diese Ort-

lichkeit bezieht sich eine im jetzigen Balta liman
gefundene Inschrift, in welcher des Nereus (vgl.

nr. 49), der Nereiden und der flschreichen Bucht
(. . . xoXtioio jiv%ovg evtx&veg aygai) gedacht ist,

'EXX. QtXoX. ZvXX. XVU Ilagagx. 188f.

61. KvjiagcoS>]g, neben dem vorigen, bei Gillius
Kvnagiooaiv, jetzt ein Kastanienhain, s. Moltkes
Karte und Muller a. a. 0. 72.

62. Tempel der Hekate auf einem Felsen , bei

Gillius, der in dieser Gegend zahlreiche Spuren
alter Gebaude fand (H 13 a. E.), Trivia (400
Schritte vom vorigen), beim jetzigen Emirgjan.
63. Aaa&errjg , ein tiefer und sehr geschiitzter

Hafen, den Dionysios dem goldenen Horn ver-

gleicht; Plinius n. h. IV 46 nennt ihn ebenso,

nur verschrieben, Casthenes, Steph. Byz. a. a. 0.

Aewo&ireiov, die Byzantiner Scoadsviov (Zcoa&c-

<v7]g), s. P ape-Benseler und Muller a. a. 0.
48 A., und noch jetzt heisst der Ort Stenia (Istenia).

Dabei ein Heiligtum des Amphiaraos. Nach Joann.

Ant. 15, 2 (FHG IV 548) besiegten die Argo-
nauten hier (iv xoXntp 8aavxdia>, s. o. uber die

Bewaldung des B.) den Amykos (s. d.) und er-

richteten ein Heiligtum, das spater von Constantin

d. Gr. dem Erzengel Michael geweiht wurde. Wie-
seler Spicil. 25. Vgl. u. nr. 95. 97.

64. KofiaoiaSrjg , von Erdbeergestrauch benannt,

noch bei Gillins II 14 a. E. K6pa.gov, dabei

die Ortschaft Neoxoigiov, tiirkisch JenikOi.

65. Baechiae, Klippenreihe an einer Steilkuste,

welche auch Oegftrjftigt'a hiess nach einem See-

sieg der Byzantier iiber Philipps Admiral Deme-
trios, s. S chafer Demosthenes 112 508f. und
Byzantion; jetzt Koi baschi.

66. TISrixov Xifitjv, eine Einbuchtung, nach einem
Barbarenkonig benannt. bei Gillins II 15 (vgl.
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Muller z. St.) Aifiddtov, jetzt Kalender koschky ; 67. EvSiog xaXog, Einbuchtung, Gillius Aivov,

anschliessend wieder Steilkiiste. jetzt Therapia sarai.
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68. <Pagfiaxtag, eine schflne und wohlgeschutzte

Bucht; mit tiefem Ankergrund, rings von Waldern
umgeben, jetzt Therapia.

69. KXetdeg xai KXst&ga xov IIovxov, klippenreiche

Steilkiiste, bei welcher sich der Blick auf den

Pontos (d. h. den nOrdlichen Eingang des B..
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s. o.) erschliesst; Gillius DialUlwa, jetzt Kiretsch
burnu.

70. Aixaia nexga, ein steiler Pelsen, einem Tannen-
zapfen ahnlich, dessen Name auf eine (erfundene)
Geschichte zuruckgefiihrt wurde, Tjei Kiefeli koi
(Dethier 69f.).

71. BaSvxoXjioe (s. d.), jetzt Bucht von Bdjiik-
dere; dabei ein Altar des megarischen Heros
Saron und Fischereistatte (fioXog).

72. Unter dem ,saronischen Vorgebirge' (s. nr. 71)
KaXoi dygde, ein lieblicber Ort, noch bei Gillius
II 17 so genannt, jetzt Bojukdere. Nach Miiller
zu frg. 44 (S. 54) ist vielleicht auch KolUnohg xaxd
xov 'AvdnXow bei Steph. Byz. hieherzuziehen, falls

hier nicht eine irrtlimliche Doppelsetzung der
bekannten Stadt am Hellespont vorhegt.
73. Vorgebirge Si/iag mit einer Statue der 'Aygo-
Sht] exaiga oder szdvSrjfiog

, jetzt Mesar burnu
(Dethier 72).

74. Golf SxXrftQlvai, bei dem noch von Gillius
so genannten Orte, jetzt Sary'jari; dabei Altare
des Apollon und der ,Gottermutter'. Zum Namen
vgl. Byzantios Kcovox. II 172. Frick Con-
ject. vn.
75. Vorgebirge Milxov (von der rotgelben Farbe)
an einer nach Osten gewendeten Steilkuste, jetzt
Telli tabia, dabei eine kleine. Ortschaft, nach
einem Heiligtum, wo Iason geopfert haben soli,

'Isgov (Fanum) benannt, gegeniiber dem gleich-
namigen Ort der asiatischen Kilste (u. nr. 92. 93),

:

wohin Pol. IV 39, 6. Schol. Apoll. Bhod. II 532
das Opfer Iasons verlegt ; dabei auch ein Tempel
der .phrygischen Gtittin', sowie ein SagaxieTov
(Pol. a. a. 0.); jetzt Rumeli kawagby, wo auf der
nordlich ansteigenden Anhohe Buinen eines byzan-
tinischen Schlosses noch bei Gillius II 19'hgov
'PcofieXias, jetzt Imros Kalessi genannt.
76. Xgvooggoag, ein aus einem engen Thale lang-
sam fliessender Bach, nach seinem goldfarbenen
Sande benannt , wahrscheinlich der Ostlich von <

Kumeli kawaghy bei Mavromolo miindende Wasser-
lauf (Hammer II 267. Muller a. a. 0. 92). In
diesem Thale Schachte und Stollen von einem
(schon zu Dionysios Zeit) verlassenen Bergbau,
nach welchem auch ein Ort am Meere jenseits
des Baches Xalxeta hiess.

77. Timaea turris = Thimea der Tab. Peut. IX,
ein Leuchtturm am Gipfel der Anhohe, auf welcher
der Chrysorrhoas entspringt, weit in das Meer
hinaus sichtbar, Hammer a. a. 0. und Moltkes i

Karte.

78. Phosphorus, nach Artemis (vgl. nr. 36) oder
dem vorgenannten Leuchtturm benannt.
79. Nach einer langen Steilkuste (longum litus
des Dionysios bei Gillius; ,500' hohe Bergwand'
auf Moltkes Karte) der ,Hafen der Ephesier'
= 'E<peaidxt]S bei Hes. Mil. 32 (FHG IV 152),
und noch bei Gillius II 21 Aphesiatis; jetzt
Bejiik liman.

80. 'AcpQodi'otov; ein tiberaus schroffes Vorgebirge, (

jetzt Tschalydschy burnu.
81. ,Hafen der Lykier' (/.tfirjv Avxicov), klein, aber
sicher, an einer sandigen Kiiste, bei Karybdsche
kalessi.

82. An diesem Hafen die Ortschaft MvgO.eiov,
nach Dionysios von Myrleia in Bithynien aus be-
siedelt, wahrscheinlicher aber nach Myra in Lykien
benannt, worauf sowohl die Bezeichnung des Hafens

wie das von Strab. VII 319 (jedoch ausserhalb
der Kyaneen) erwahnte Stadtchen Andriake (s. d.)

hinweist, s. Muller 59 zu frg. 50.

83. Lienias (von Uxvovl), wohl die flach ge-
rnndete Bucht von Karybdsche kalessi bis Altui
burnu mit dem Inselchen Kukunara.
84. Fvno^ohq, eine felsige Hohe, vielleicht Papas
burnu (Muller 61).

85. Amxlvrj, eine Klippe unter dem Meeresspiegel.
)86. Vorgebirge Panium (ndvmov?), bei Gillius
II 24 4>avdgiov, jetzt Fanaraki (Fener koi). Gegen-
iiber die Inseln Kyaneai (s. d.).

Asiatisches Ufer:

87. Vorgebirge Aneyreum ('Ayxvgatov'i , s. Frick
Conject. IV); bei Gillius HI 2 Ww/Uov, jetzt

Jum burnu. Dasselbe oder eines der benachbar-
ten Vorgebirge (Anadoli fener?) muss Bi&vvias
TO sigog tq5 oxo/mxi rov JJovxov axgov, i<p' qj

Isgov 'Aqxeiu8os bei Ptol. V 1, 2 sein.

) 88. Ilvgyog Mrjdsiag, ein render, turmahnlicher Fels.
89. Neben demselben eine nur bei ruhigem Meer
sichtbare Klippe, deren Vorspriinge man auch als

die (asiatischen) Kyaneen bezeichnete. Nach Gil-
lius III 3, der diese Ortlichkeit genau untersucht

'

hat, an der Ostseite der von ihm Divi Sideri,
jetzt Kabakos oder Ary kujussu genannten Bucht;
vgl. dazu Muller 71ff. und Moltkes Karte.
Auch der von Gillius fur die jetzt Tschakal dere
genannte Bucht westlich von Anadoli ferner ange-

) fiihrte Name Ampelodes geht sicher auf antike
Uberlieferung zuruck. Die von ihm dort be-

schriehenen Klippen und Vorspriinge sind auf der
franzosischen Seekarte (s. o. Sp. 742f.) genau zu er-

kennen. Auf das (bei Gillius namenlose) Vor-
gebirge Pilaw burnu mit dem Fort Boiras (d. i.

Bogsag) kaleh, dessen antiken Namen wir nicht
kennen (doch s. o. nr. 87), folgt nach Sttden eine
Bucht, welche bei Gillius offenbar wieder nach
antiker Uberlieferung Dios Saora heisst. Sie

i endet beim
90. "Vorgebirge Kogdxiov, jetzt Fil burnu, neben
dem eine Kustenstrecke bezw. Befestigung Ilav-
xelyiov hiess, s. Muller a. a. 0. 107 und S. 73
zu Gillius III 4.

91. Xrj/.ai (vgl. o. nr. 55), jetzt Ketscheli liman.
92. 93. 'Isqov (des Zsvg Ovgtog, so Arr. per. P.

Eux. 25, 4 [37]. Anon. per. P. Eux. 90), von
Phrixos erbaut, mit einer Befestigung und Ort-
schaft (Dion. 75, s. Muller S. 75 A), Eigentum
der Byzantier, denen es zwar wiederholt, so be-
sonders von den Chalkedoniern, streitig gemacht
wurde, schliesslich aber doch immer wieder ver-

blieb. Im Heiligtum befand sich die Statue eines
die Hande ausstreckenden Knaben, dessen Be-
deutung verschieden erklart wurde, anscheinend
dieselbe, welche Philostr. im. I 12, 3 als Eros
bezeichnet; ebd. 5 uber den Tempel daselbst.

Niiheres bei Gillius HI 5. Muller S. 6. 8. 75ff.

Wieseler Spicil. 31ff. Vgl. o. nr. 75. Jetzt das
Ioros (Ovgiog\) kalessi genannte genuesische
Schloss bei Anadoly kawaghy. Hier ist auch das
Spiropolis des Plin. n. h. V 150 (Vulg. Phino-
polis) anzusetzen, wofur Muller S. 10 A. 5 Vrio-
polis, Wieseler Spicil. 30 Hieropolis lesen will.

94. Argyronium (s. d., Argyronicum und -ium
bei Gill ius, 'AgyvQcbviov bei Prokop. aed. 1 9), ein

Vorgebirge (Dion.) und zwar wohl dieselbe axoa
dwo'eeof, welche nach Prokop. neben dem Orte
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Argyronium lag und eine von Iustinian I. prachtig

erneuerte Kirche des hi. Pantele'imon trug; Bu-
inen derselben erwahnt Dethier 76. Es ist der

breite vom Juscha dagh (s. u.) herabziehende Vor-

sprung, welcher in den Spitzen Madschar burnu
und Umur jeri burnu endigt. Bei Argyronium
lag nach Prokop. ein von Iustinian I. wiederher-

gestelltes Armenspital, an der Mcoxddiov genannten

Kiistenstelle weiter nCrdlich unweit des 'Isqov

(s. o.), also bei Anadoly kawaghy, eine von dem-
selben erbaute Kirche des Erzengels (Michael, s. u.

104), wozu Gillius III 6 und Muller S. 83f.

zu vgl.

95. Hereulis xMvrj und Nymphaeum, dabei die

Insama laurus (dd<pvr] yvxdvovg), wo Amykos
(s. d.) gewohnt naben soil. Erstere (wohl ein

Heroengrab) jetzt JuschA dagh; NvnyaTov XaX-
xr/dovwv nach Androit. bei Schol. Apoll. Arg. II

159 (FHG IV 304) 5 Stadien von dem Lorbeer,

wo noch zu seiner Zeit eine Ortschaft Namens
Amykos (s. u. nr. 97) bestand. Der zugehorige

Hafen hiess Adcpvrj fiaivofiiVrj, Arr. per. P. Eux.

25, 4 (37). Anon. per. P. Eux. 90. Steph. Byz. s.

Ad<pvr\; jetzt Umur jeri. Muller S. 81f. Wie-
seler Spicil. 22ff.

96. MovxdjioQig (MoxdaoQis CIG3795, vgl.Frick
Conject. IX), eine tiefe Einbuchtung, nach einem
bithynischen KOnig benannt, mit gutem Hafen,

hierauf das steil zu grosser Meerestiefe abfallende

Vorgebirge Aiexov 'Pvyyog. Ersteres wohl die

Bucht von Hiinkiar iskelessi (nach Kiepert die

Bai von Umur jeri), letzteres entweder Selvi bu-

run oder bei Hiinkiar iskelessi (Jaty koi). In dieser

Gegend ist auch das Naulochum prom, und tem-

plum Neptuni des Plin. n. h. V 150 anzusetzen,

wozu jedoch Wieseler Spicil. 26ff. zu vgl.

97. Golf "Afivxos, dahinter die emporsteigende

Ebene rgwvvxta (uber diesen Namen s. Frick
Conject. VI). Ersterer hiess nach Gillius bei

den Griechen noch Amaea, bei den Tiirken Be-

kussi, jetzt Golf von Beikos. Nach Plin. a. a. 0.

wurde derselbe Golf auch nach der an ihm ge-

legenen Stadt Nieopolis benannt, welche Lesart

jedoch offenbar nur aus Amyeopolis verderbt

ist, s. Wieseler Spicil. 21f. 2811. Den portus

Amyoi erwahnt Plinius hier und XVI 239. An-
droit. und Apollod. Pont. I brachten die Ortschaft

Amykos bezw. das rjgqiov 'Apvxov mit dem o. nr. 95
erwahnten Lorbeer in Vcrbindung, dessen Stelle

jedoch Dionysios durcli die nr. 96 genannten Ortlich-

keiten vom GolfAmykos trennt; (iber diesen Wider-

spruch vgl. Gillius III 6 (bei Muller S. 84f.).

Die von Dionysios IIa).&dss genannte Kiistenstelle

ist wohl bei Sultanieh nordlich von Indschir koi

(d. i. Feigendorf, bei Gillius Sykia) zu suchen.

98. Der Golf Kaxdyytov, fiischreich una der einzige

fur den Fang ergiebige auf der asiatischen Seite,

dabei die Spitze 'O^vqoovs. Ersterer bei Gillius
Castaeium, jetzt Bucht von Tschibuklu, letztcre

bei Gillius Magnum Glari (d. i. )Aqov) prom.
(nOrdlich von Kanlidsche).

99. $qv1;ov hfirjv (<P(ji^ov hfiijv Nymph 1 bei

Steph. Byz. Hes. HI. 33), eine lange ebene Kiisten-

strecke, jetzt Kanlidsche. Nach Hesych. a. a. O.

(FHG IV 152) war dort ein Heiligtum der Artemis,

das Iason grflndete, Chares erneuerte.

100. $teXa, ein den Chalkedoniern gehOrigerLande-

platz, bei Gillius Illdxa, jetzt Korfes; wohl

auch die <&ialeta Bt&vviag bei Steph. Byz. s.

4>iydleta. t)beT die Form &isXa vgl. Frick z.

St. (nach Muller a. a. 0. nr. 120 A.).

101. Das ,Thfcater', eine natiirliche Bundung in

den Anhohen hinter dem vorigen.

102. Spitze Aififios, nach ihrer Gestalt benannt,

etwa Kebris muhassili auf Moltkes Karte. Dabei
nach Schol. 71 ein Hafen Ba&vg (Wieseler) und
das kleine .Inselchen' Bldflrj (s. d.), wohl nur
ein Uferfelsen.

103. IIoxa(iwviov , das Thai der ,siissen Wasser'
von Asien bei Anadoli hissar, dabei Navalxlsia,

eine durch einen Seesieg der Chalkedonier be-

kannte Kiistenstelle.

104. 'Eyaia (nicht 'H%eTa, wie Muller a. a. 0. 125
'

nach demLat. des Gillius vermutete), ein Vorge-

birge mit heftig brandender StrOmung (jieQlggovg,

vgl. o. nr. 98), bei Gillius Moletrino, jetzt Kan-
dilli

;
Benennung nach einem Megarier. Darauf der

nach einem Einheimischen benannte Golf Avxd-
diov oder KvxXddiov, jetzt Vani koi. Kandilli

oder die nachstfolgende, auf den Karten namen-
lose Spitze muss die Kiistenstelle Ilgoox&oi bezw.

Bgdyoi gewesen sein, bei welcher nach Prokop.

aed. I 8 eine von Iustinian I. erneuerte Kirche

des Erzengels Michael, gegeniiber der entsprechen-

den von Anaplus(s. o. nr. 53), stand; unweit davon
(nordlich) erbauten Iustinian I. und Theodora
das Magdalenenstift Mexdvoia.

105. Navoifid%iov, nach einer Seeschlacht benannt
(vgl. o. nr. 103).

106. Kixoviov, angeblich nach der Schlechtigkeit

der Anwohner benannt (vgl. Muller a. a.0. 128 A.),

offenbar eine Niederlassung des thrakischen Stam-

mes der Kikonen (s. d.), dem Anaplus (o. nr. 53) ge-

geniiber nach Schol. Dion. Per. 142. Jetzt Bucht
von Dschengel koi.

107. 'Axgai 'Poi(ovoai , bei Begldrbegi oder Ista-

vros; in der Nahe zwei gerundete Felsen, der

grossere und kleinere Ataxoe.

108) Gegenkiiste von Metopon (o. nr. 38), mit einem
vortrefflichen Hafen, wohl die Rhede von Bojiik

iskelessi in Skutari. Ein asiatisches Ostreodes

(o. nr. 37) vermutet Wieseler z. St.

109. Chrysopolis (s. d).

110. Ein vom Meer umbrandetes Vorgebirge, Bovg
genannt, der Ausgangspunkt der Uberfahrt nach

Europa. Ein Pfeiler aus weissem Stein mit Dar-

stellung einer Kuh und einer Inschrift erinnerte

an des Chares hier verstorbene Geliebte Botdtov,

welche unter diesem Namen auch in dem mehr-

fach tlberlieferten Epigramm selbst erscheint (Anth.

Pal. VII 169. Hes. 111. 29f. Steph. Byz. s. B6a-
Ttogos. Const, them. H 12. Wescher S. 36. 55);

Adfiahg dagegen nennt sie Hesych. a. a. 0. und
die Uberschrift des Epigramms an den iibrigen

Stellen, welchen Namen Arrian. frg. 35 und by-

zantinische Schriftsteller auch auf die Ortlichkeit

ubertragen, s. FHG HI 593. Schafer Demosth.

H2 509 und vgl. Byzantion. Pol. IV 43, 6f.

44, 3 dagegen, welcher den Namen Bovg (zwischen

Kalchedon und Chrysopolis) zuerst nennt, ffihrt

denselben auf die Landung der Io zuruck. Das
Vorgebirge ist wohl eher in der Westspitze

von Skutari als in einer der weiter siidlich ge-

legenen Landspitzen (Kiepert) zu erkennen.

GewOhnlich und nicht ohne innere Wahrschein-

lichkeit, doch gegen den Wortlaut der Cberliefe-
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rung, wird jedoch der Name Bus oder Damalis
auf das (von den Alten sonst nicht erwahnte) In-

selchen vor der Westspitze von Skutari bezogen,

welches einen von Mohammed II. an Stelle eines

alteren errichteten Turm tragt, der hei den Fran-
ken der Leanderturm, hei den Tiirken Kys ku-

lessi (Madchenturm) heisst; sowohl die falschlich

hieher libertragene Leandersage wie die von den
Tiirken ersonnene Erzahlung (s. Dethier 80f.

Meyers Tflrkei* I S36f. Grosvenor I 249f.

u. a.) scheinen an eine dunkle Uberlieferung der
antiken Sage anzukniipfen.

111. Aufdieses Vorgebirge folgen noch die Quelle des
Heragoras (Hermagoras Gillius) und das Heilig-

tum des Eurostos (xi/neyos rjQcoog Evqcooxov, dann
eine vom Himeros bewasserte ansteigende Kfiste

mit einem Heiligtum der Aphrodite, endlich die

Halbinsel mit der Stadt Chalkedon und dabei
ein gleichnamiger Pluss (s. d.). Die Quelle ist

nach Gillius III 10 beim Landeplatz von Hai-
dar Pascha zu suchen (vgl. Hammer II 342),
der Aphroditetempel wurde durch Konstantin d.

Gr. in eine Kirche der hi. Euphemia (spater von
den Tiirken zerstOrt) verwandelt, in welcher das

Concil vom J. 451 abgehalten wurde (Euagrius

II 3. Gillius a. a. 0. Dethier 82, der sie je-

doch die Stelle des Apollontempels einnehmen lasst),

der Fluss Heragoras ist in dem siidlich vom Bahn-
hofe Haidar Pascha mtindenden Bache zu er-

kennen. Mit Chalkedon schliesst die Beschreibung
des Dionysios, welche Gillius noch bis zu den
Prinzeninseln (s. D em one so s) fortsetzt.

Ausser der Bezeichnung B. finden sich bei

den Alten noch Benennungen wie oxdfia xov IIov-

xov , Bv£avxiax6v ozo/m, os (/return) Ponticum
u. s. w., wozn Wieseler Spicilegium 3ff. zu ver-

gleichen. Friihzeitig scheint im Volksmund die

einfache Bezeichnung Sxevov (Suid. s. 'HQ&xfoiog)
iiblich gewesen zu sein, nach welcher die Byzan-
tiner das Ethnikon Sxevixrjg bildeten, s. Ste-
phanus Thes. Par. VII 706 s. SxsvTxat. Dem
vulgaren Sxevov (gewahlter Kaxaoxevov , s. By-
zantios Kcovax. I 9) entspricht tiirkisch Boglias
(Kehle, dann allgem. fiir Meerenge, Engpass u. s. w.).

Die Kreuzfahrer nannten den B. ,St. Georgsarm'
(braehium S. Georgii), nach einer angeblich von
Constantin d. Gr. erbauten Kirche dieses erst seit

den Kreuzziigen popular gewordenen Heiligen.

Weder eine von diesen, noch die in der geogra-

phischen Litteratur eingebiirgerte Bezeichnung
.Strasse von Constantinopel' haben den alten ein-

heimischen und individuellen Namen B. zu ver-

drangen vermocht.

Litteratur: Ausser den ziemlich ausfiihrlichen

Nachrichten, welche uns bei Herodot Polybios

Strabon Plinius Arrian Philostratos Hesychios
ninstrius Prokop u. A. aa. 00. erhalten sind, be-

sitzen wir die jedenfalls noch vor 196 n. Chr.

abgefasste Beschreibung des Dionysios von Byzanz
(s. <L), welche uns lange nnr aus der lateinischen •

t'bertragung des Gillius (s. u.) bekannt war, jetzt

aber von C. Wescher nach einer neu aufgefun-

denen Hs. znm grosseren Teil im griechischen Ori-

ginal herausgegeben wurde (Dion. Byz. de Bosp.
navigatione quae supersunt ed. C. Wescher. Par.

1874, dazu die krit. Bemerk. von F. Wieseler
Gott. gel. Anz. 1876, 321—369). Das Fehlende ist

nach Gillius erganzt (§57—95 nach Weschers

Zahlung, welche auch unseren Verweisen zu Grunde
liegt). Ein Gegenstiick hiezu aus neuerer Zeit
ist die von Pierre Gilles (Gyllius) aus Alby um
1549 auf Grund genauester Ortskenntnis verfasste

Schrift De Bosporo Thracio libri III, welche zu-

erst nach des Verfassers Tode (f 1555) in Lyon
1561 gedruckt wurde (sehr fehlerhaft)

,
spater

(correcter) bei Elzevir (Lugd. Bat. 1632 0., zu-

gleich mit der Schrift De Constant, topogr. 1. rV)
'und in Sammclwerken (Banduri Imp. Or. Gro-
nov Thes. ant. gr. VI), am besten von C. Miiller
Geogr. gr. min. II 1—101 mit wertvollen An-
na erkungen und Einleitung (S. I—XIV); leider

fehlt die dazu gehorige Karte und ein Index. Am
meisten hat sich urn die Erklarung des Dionysios

0. Frick (Bearbeiter dieses Artikels fiir die

2. Auflage) verdient gemacht, dessen Ausgabe
(Dion. Byz. Anaplus Bospori ed. 0. Frick.
Wesel 1860. Progr. m. Karte!) jedoch zur Zeit

' weder im Handel noch auf Bibliotheken erreichbar

ist. Spater hat Frick noch Nachtrage (haupt-

sachlich zur Namenkunde) geliefert in Conjec-

taneorum in Dion. Byz. An. Bosp. part. I (Burg
1865 Progr.). Weitere Beitrage zur Kritik der

alten Schriftquellen iiber den B. gibt F. Wiese-
ler Spicilegium ex locis scriptor. vet. ad Bosp.
Thrac. spectantibus , Gott. 1875. Eine wegen
seiner Kenntnis der tiirkischen Dinge wertvolle,

sonst aber sehr unkritische Beschreibung des B.

hat ferner J. v. Hammer Constantinopel u. der

Bosporos (2 Bde. Pest 1822) II 187—358 gegeben,
eine kiirzere P. A. Dethier Der Bosphor u. Konst.

(2. Aufi. Wien 1876) 63—83 (sehr fluchtige Ar-
beit, aber wegen der Localkenntnis des Verfassers

nicht ohne Wert), die neueste E. A. Grosvenor
Constantinople (Lond. 1895) I 119—264 (ohne
Quellennachweise und kritische Priifung der Einzel-

fragen; Abbildungen). Von griechischen Werken
ist die ausfiihrliche topographische Beschreibung
des B. bei Skarlatos Byzantios Kcovaxavxivov-

noXts n 87—257 (Athen 1862) hervorzuheben.
Eine bequeme und verlassige Ubersicht gibt

Meyers Turkei und Griechenland (4. Aufl. Leip-
zig 1892) I 308—346 (mit Kartchen). Um die

physische Oeographie hat sich zuerst Graf Mar-
sigli in seinen Osservazioni intorno al Bosforo

Tracio (Rom 1681) verdient gemacht (vgl. o. S. 745).

Bedeutender und eine fiir ihre Zeit sehr aner-

kennenswerte Leistung sind des GrafenAndre-
ossy Voy. a l'embouchure de la Mer Noire ou
Essai sur le B. (Paris 1818) und Constantinople
et le B. (Paris 1828), mit Atlas, in welchen
Schriften auch die frflheren Arbeiten fiber den
B. kritisch beleuchtet sind. Jetzt ist das Haupt-
werk P. deTchihatchef Le Bosphore et Con-
stantinople (Paris 1864; die 2. u. 3. Ausg. 1866
u. 1877 sind nur Titelauflagen) , wozn noch die

o. S. 744f. angefiihrten Arbeiten zur Hydrographie
des B. zu fugen sind. Viele beachtenswerte Aus-
fiihrungen (Klima, StrOmung, Aufnahme, Befesti-

gung, Landschaftliches) enthalten endlichM o 1tk e s

Turk. Briefe (Schriften VIII), bes. Brief 4. 9. 13.

17—19. 21. 26. 29. Karten: Die neueren Ori-

ginalaufnahmen s. o. ; beste Karte des alten B.

bei Kiepert Formae orb. ant. XVII, wozn (fiir

die byzantinische Zeit) die Kartchen bei Spru-
ner-Menke Handatlas 79.84.86. 89 und Hertz-
berg Gesch. d. Byz. 20f. zu vgl. Beifolgende
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Skizze S. 749f. soil nur zur Orientierung dienen

ohne auf endgtiltige und genaue Feststellung der

einzelnen Ortlichkeiten Anspruch zu machen.
[Oberhummer.]

2) Der kimmerische Bosporos, BoonoQos Kifi-

fieQiog oder 6 Kifi/.ieQin6g BdoxoQos, so genannt
im Unterschied zu dem Thrakischen B., hiess die

Meerenge, welche die Maiotis, heute das Azowsche
Meer, mit dem Schwarzen Meer, dem Pontos Euxei-

nos, verbindet. Dieser kimmerische B. mit der 10
Maiotis und dem in dieselbe mundenden Tanais

(heute Don) gait den Alten als Grenzscheide der

beiden Erdteile Asien und Europa. (Strab. XI zu

Anf. u. o.). Als Merkwiirdigkeit wird angefiihrt,

dass der B. im Winter zufriert, und zwar so,

dass Heere liber das Eis Ziehen kOnnen und sogar

Schlachten darauf stattfanden (Herodot. IV 28.

Strab. VII 307. XI 494).

3) Der griechische Name der gewohnlich und
meist Pantikapaion genannten Stadt am Asow- 20
schen Meer (heute Kertsch). Da Pantikapaion

schon wegen seines vOllig ungriechischen Namens
auf eine Ansiedlung hinweist, die die Milesier, als

sie dieselbe eroberten und dort eine griechische

Colonie anlegten, vorfanden, so hat es nichts Uber-

raschendes, dass zwar diese neue milesische Colo-

nie auch einen griechischen Namen (namlich Bos-

poros) bekam, dass aber der alte Name (Pantika-

paion) auch auf die Griechenstadt iiberging und
jedenfalls in vorchristlicher Zeit der vorherrschende 30
war. Dass aber die Stadt Pantikapaion wirklich

B. genannt wurde, beweisen Demosthenes (XX
27. 29) und die in Olbia gefundene Inschrift

(Latyschew I 22), wo deutlich aus der Uber-

schrift : Sam izoXsig eaxetpavwoav hervorgeht , dass

mit dem nun folgenden Bootioqos die Stadt ge-

meint ist. Auch den gelehrten Geographen des

Altertums (s. Plin. n. h. IV 78. Steph. Byz.) war
dieser Name fiir die sonst Pantikapaion genannte

Stadt bekannt. In byzantinischer Zeit ist B. der 40
iibliche Name, wogegen der Name Pantikapaion

verschwindet. Uber die Inschriften mit aQyovxes

Boojtogov xal OevSoottje etc., wo m. E. Boojiopog

auch die Stadt dieses Namens bezeichnet, wird

weiter unten gesprochen werden. Da aber B.

unter der Hand kraftiger, zielbewusstcr Archonten
sowohl auf europaischer als auch auf asiatischer

Seite der Meerenge sein Gebiet bedeutend aus-

dehnte und bald der Mittelpunkt einer ansehn-

lichen Herrschaft wurde , so ging der Name B. 50
oder B. Kip/isQios auch auf diese iiber, so dass

B. oder B. Kifiuigiog auch das bosporanische
Reich bedeutete. Von diesem soli im folgenden

gehandelt werden.

I. Archaianaktiden. Diodor (XII 31) ist

der einzige, der uns berichtet, dass die Archai-

anaktiden am kimmerischen B. geherrscht haben

;

die Dauer ihrer Herrschaft giebt er auf 42 Jahre

(480—438 v. Chr.) an; aber weder die Namen
noch die Regierungsdauer der einzelnen Mitglieder 60
dieses Hauses — denn dass die Archaianaktiden

nach einem Archaianax, der, man weiss nicht auf

welche Weise, in den erblichen Besitz des kim-

merischen B. kam, sich nannten, erscheint klar —
noch den Umfang ihrer Macht giebt er an. Aus
dem, was wir weiter unten ausfiihren werden, wird

erhellen, dass Pantikapaion der Hauptsitz ihrer

Macht und dass sie im wesentlichen auf diese

Stadt und deren Gebiet beschrankt waren. Schon

aus diesem Grunde und weil fiir Pantikapaion

milesischer Ursprung bezeugt und von irgend wel-

cher Hiilfe anderer griechischer Staaten bei dieser

Griindung nirgendwo die Rede ist, erscheint es

mir nicht richtig, mitBoeckh (in der introduet.

zu den inscriptiones Sarmatiae im CIG II p.

90ff.) fiir die Archaianaktiden mytilenaeischen Ur-

sprung anzunehmen; Boeckh stiitzt sich bei

seiner Annahme wesentlich auf die Uberlieferung,

wonach bei der Griindung der Stadt Hermonassa
auf der asiatischen Seite des kimmerischen B.

Mytilenaeer beteiligt waren (Eustath. ad Dionys.

Perieg. 549) und wonach ein Archaianax aus My-
tilene als Griinder der Stadt Sigeion gait, aber

der Name Archaianax ist doch nicht specifisch

mytilenaeisch, und die Stadt Hermonassa gehOrte

keinesfalls zum Reich der Archaianaktiden. Sie

waren ein Geschlecht, welches in Pantikapaion

in den erblichen Besitz der obersten Macht ge-

kommen war, das ist alles, was wir von ihnen

wissen; es liegt doch naher, sie fiir ein panti-

kapaitisches, als ohne ein bestimmtes Zeugnis fiir

ein fremdes und auswartiges Geschlecht zu halten.

n. Spartokiden. Von den Archaianaktiden

ging die Regierung auf Spartokos und dessen

Nachkommen iiber. Ob dieser Wechsel in Ruhe
sich vollzog oder Kampfe in seinem Gefolge hatte,

ob Spartokos in verwandtschaftlichen Beziehungen

zu seinen Vorgangern im Amte stand oder ob er,

wie man aus seinem Namen hat schliessen wollen,

thrakischen Ursprungs war und als Fiihrer thra-

kischer Truppen in den Besitz der obersten Macht
zu Pantikapaion sich setzte (s. Perrot Revue
historique IV 31 ff.), wissen wir nicht und haben

bei dem Mangel an Nachrichten auch keine Mittel,

diese sich aufdrangenden Fragen der Entschei-

dung naher zu bringen. Aber dem ersten Spartokos

und seinen Nachfolgern verdankt Pantikapaion

seine Machterweiterung und VergrOsserung; erst

von dieser Zeit an kann man von einem bospo-

ranischen Reich sprechen, welches weit fiber das

Gebiet der Stadt Pantikapaion hinausgriff und
eine Macht reprasentierte, welche die umwohnen-
den Skythen und andere Barbaren im Zaume hielt

und ebenso im Verkehrs- und Erwerbsleben des

griechischen Mutterlandes eine bedeutende Rolle

spielte.

1. Die einzelnen Regenten. Die Namen
sowohl als die Regierungszeiten der ersten Spar-

tokiden hat uns Diodor fiberliefert. Zum J. 438
erzahlt er das AufhOren der Herrschaft der Archai-

anaktiden und den Regierungsantritt der Sparto-

kiden mit Spartokos (XII 31), zum J. 433 den

Tod des Spartokos und den Regierungsantritt des

Seleukos (XII 36), zum J. 393 den Tod des Sa-

tyros, des Sohnes des Spartokos, und den Regie-

rungsantritt des Leukon, des Sohnes des Satyros

(XIV 93). Spartokos regiert 7 Jahre (so XH 31;

XII 36 hat cod. Patm. kjixaxaiSexa, die ubrigen

Sey.aexrd), Seleukos (XII 36) bezw. Satyros (so

XIV 93) 40 (XII 36 cod. Patm. xsxxaQaxovxa
;

die iibrigen xhoaga; XrV 93 cod. Patm. xtxxa-

gdxovxa xhxaga, die ubrigen: dsxaxiaoaQa). Da
Diodor in diesen Partien keine Lficke hat und
da die von der besten und altesten Hs. (P) ge-

botenen Zahlen der einzelnen Regierungen nam-
lich fiir Spartokos 7, fiir Seleukos bezw. Satyros
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40, genau die Zeitraume fallen, welche man nach
den den erzahlten Ereignissen vorgesetzten Jahres-
zahlen (438—433/432; 433/432—393/392) als ihre
Begierungsdauer voraussetzen muss, so scheint
mir kein Grund vorhanden, von der Eeihenfolge
sowohl als von der Regierungsdauer dieser ersten
Spartokiden, wie sie Diodor bietet, abzuweichcn.
Allerdings ist dann anzunehmen, dass XII 36
2ikevxog fur SdzvQog verschrieben ist. Halt man

Folgen einer Wunde starb. Nach seinem Tode
ilbernahm der dritte Sohn des Pairisades, Prytanis
mit Namen, des verstorbenen Satyros Heeres-
macht und Eegierung, aber auch er unterlag bei
einem feindlichen Zusammenstoss seinem Bruder
Eumelos, der von nun an alleiniger und unbe-
strittener Beherrscher des kimmerischen B. war,
aber schon nach sechs Jahren im J. 304/03 starb
(Diodor XX 22f. und 100). Auf den Eumelos

gegenuber den vom cod. Patm. gebotenen Zahlen 10 folgt mit einer Begierungszeit von 20 Jahren
an den Zahlen der Vulgata fest , so folgt auf Spar-
tokos I. (438/37-433/32) Seleukos (433/32-429/28),
zwischen Seleukos und Satyros (407/06—393/92)
aber ist dann erne Liicke von 22 Jahren. Diesen
Zeitraum pflegt man nach dem Vorgange d e B o z e s

gewOhnlich durch Annahme eines Spartokos II.

auszufiillen, was mir aus den oben entwickelten
Grtinden ganz verkehrt zu sein scheint. Viel-
mehr regierte Spartokos I. von 438—433/32 und

(also von 304/03—284/83) sein Sohn Spartokos III.

(Diodor XX 100). Von dem J. 284/83 ab ist die
Eeihenfolge der bosporanischen Eegenten nicht
mehr sicher festzustellen; auf Spartokos m. folgte

Pairisades II. (Latyschew 85. 16. 15); dieses

Pairisades Sohn war Leukon (Latyschew 15),
aber auch ein Spartokos, des Pairisades Sohn, wird
als Kflnig des B. erwant (Latyschew 18). Wenn
wir diesen Pairisades fur einen und denselben

Satyros I. von 433/32—393/92 ; ihm folgte Leu- 20 Konig halten, so hatte er zwei Sohne, Spartokos
kon I. mit einer Begierung-szeit von 40 Jahren und Lenkon: anf di^so Ttrii,W W T.of^snVioweiner Begierungszeit von 40 Jahren
(Diodor XIV 93. XVI' 31), also 393/92—354/53,
ihm sein Sohn Spartokos II. mit 5 Jahren, also
354/53—349/48, ihm wiederum sein Bruder Pai-
risades I. mit 38 Jahren, also 349/48—310/09
(Diodor XVI 31. 52. XX 22). Dass in diesen
Zahlen des Diodor ein Fehler steekt, ist erst durch
die Aufflndung des Psephismas der Athener zu
Ehren von Leukons Sohnen, Spartokos und Pai

und Leukon; auf diese Bruder hat Latyschew
Introd. XXVII gewiss richtig die Verse des Ovid
(Ibis 309 aut pia te caeso dicatur adultera, sicut
qua cecidit Leucon vindice, dicta pia est) mit
dem Scholion (in der Ausgabe von Ellis): Leu-
eon unus ex Ponticis regibus Spartaeon fra-
trem suum interfecit, qui cum Alcathoe uxore
sua solebat adulterari. Postea idem Leucon
interfectus est ab uxore sua bezogen. Darnach

risades aus dem April des J. 346 v. Chr. (Schafer 30 folgten sich Spartokos ID., Pairisades DL Spar
Eh. Mus. XXXHI 418; jetzt CIA IV 2, 109 b)
klar geworden. Dasselbe lehrt uns, dass nach
Leukons Tode seine beiden Sohne zusammen regier-
ten und dass im Fruhling 346 Spartokos noch
lebte, der nach Diodor sclftn ein oder zwei Jahre
vorher gestorben sein miisste. Es kommt hinzu,
worauf A. Schafer hinwies, dass die von den
Sohnen Leukons zur Erneuerung und Bestatigung
des Freundschaftsbundes , der schon ihren Vater

tokos IV. und Leukon II. Ihre Regierungsjahre
sind ganzlich unbekannt.

Aus einer pantikapaitischen Inschrift (Laty-
schew 19) ist noch einKonig Pairisades, der Sohn
des KOnigs Pairisades Philometor und der KOni-
gin Kamasarye, bekannt geworden; dass diese

beiden gleichnamigen bosporanischen KOnige von
dem vorhin erwahnten Pairisades H. verschieden
sind, ist sehr wahrscheinlich ; ob sie aber dem

und Grossvater mit Athen verband, entsandte 40 Leukon II. folgten oder ob zwischen diesem letz-
Gesandtschaft nicht so lange nach Leukons Tode
stattgefunden hat, wie sie stattgefunden haben
miisste, wenn wir seinen Tod mit Diodor ins
J. 354/53 setzen. Der bei Diodor jetzt offenbare
Fehler ist jedenfalls dadurch entstanden, dass die
uns inschriftlich bezeugte Zusammenregierung der
Bruder Spartokos und Pairisades in zwei nach
einander erfolgte Regierungen zerlegt wurde. So-
lange fur die Bttcher Diodors von XVI an die

teren und Pairisades Philometor noch ein anderer
Regent einzuschieben ist, wissen wir nicht. Dass
der letzte Spartokide auch Pairisades hiess, wissen
wir aus Strabon (s. weiter unten). Uber die erhalte-

nen Miinzen mit den Aufschriften fiaodJco; Aevxco-
vog, ftaodecog 2naQz6xov und fSaodewg Ilaigioudov
herrscht unter den Numismatikern so wenig Einig-
keit, dass wir bei der Reconstruierung der Eegenten-
liste von Spartokos III. ab keinen Nutzen dar-

Lesarten des trefflichen cod. Patm. uns unbekannt 50 aus zu ziehen vermOgen-, dass aber in derselben
sind, die ja vielleicht in den Zahlen, wie oben, *

wesentlich von der Vulgata abweichen , erscheint
mir durch die Annahme, dass die der Einzelregie-
rung des Spartokos gegebenen fiinf Jahre dem
Leukon genommen sind, dass also Leukon nicht
40, sondern 45 Jahre, nicht von 393/92—354/53,
sondern von 393/92—349/48 regierte, am ein-

fachsten dieser Widerspruch zwischen Diodor und
den inschriftlich bezengten Thatsachen beseitigt

trotz der inschriftlich feststehenden und eben be-

sprochenen Kfinigsnamen Liicken sind, die wir
mit Hiilfe der Miinzen auszufiillen hatten, ist

moglich, aber keineswegs sehr wahrscheinlich,
denn der Zeitraum von Spartokos III. (also von
284) bis auf den letzten Pairisades (wohl V., stirbt

etwa 114 v. Chr.) von 170 Jahren auf sechs Ee-
genten verteilt, ergiebt einen Durchschnitt von
28 Jahren fur jede Eegierung, der nicht so gross

zu werden. Darnacb also regierte Leukon von 60 ist , dass dadurch notwendig die Annahme , "dass
393/92—349/48, Spartokos II. von 349/48—344/43
und Pairisades von 349/48—310/09.

Nach Pairisades I. Tode ubernahm Satyros II.

des Vaters Herrschaft, aber sein Bruder Eumelos
machte ihm dieselbe streitig. In dem darauf
ausbrechenden Kriege, woran barbarische Stamme
als Hulfstruppen auf beiden Seiten teil nahmen,
blieb Eumelos Sieger, wahrend Satyros an den

zwischen 284 und etwa 114 v. Chr. Namen von
bosporanischen Konigen uns verloren gegangen
wiiren, empfohlen wurde.

2. Titel und Machtbefugnisse der Spar-
tokiden. Die mit den alteren Spartokiden gleich-

zeitigen athenischen Eedner wie Lysias (XVI 4)
und Isokrates (XVII 3) nennen den Namen des
Satyros ohne einen Zusatz, der auf seine Wurde

761 Bosporos Bosporos 762

schliessen liesse. Wenn Lysias zu <bg SdxvQov
zur Unterscheidung etwa gleichnamiger Manner
xbv h> IIovzcp hinzusetzt, so bedarf es bei Iso-

krates dessen nicht einmal, da die Rede von einem
Unterthan des Satyros gehalten wurde, wodurch
von vornherein jeder Zweifel, welcher Satyros

gemeint sei, ausgeschlossen war. Demosthenes
dagegen nennt Leukon &Q%ovxa Boojioqov (XX 29).

Und dass aqymv die officielle und richtige Be-
zeichnung ihrer Wiirde war, lehren die Inschriften,

auf denen die Spartokiden $.Q%ovxtg Boojioqov xal

OsoSootrjg und (iaodevovxeg Stvdcov Maix&v u. s. f.

heissen. Diesen Zeugnissen gegenuber kommen
die Bezeichnungen spaterer Schriftsteller, die sie

bald Svvdaxai, bald zvgawoi, bald fiaodeTs nennen,

nicht in Betracht. Aber diese bei den alteren

Spartokiden ubliche Titulatur wich seit Anfang
des 3. Jhdts. immer mehr der ausschliesslichen

Bezeichnung (Saodevg, wie nach dem Muster von
Alexanders Nachfolgern die spateren Spartokiden

sich selbst nannten und auch in Volksbeschliissen

von anderen Staaten genannt wurden (Belege

s. bei L atyschew Introduct. XXVf.). In der alte-

ren Titulatur : aj^oyref Bootxoqov xal Geodoair/g

xal fiaodsvovzeg 2ivSmv Maix&v u. s. f. ist also

deutlich die verschiedene Stellung der bospora-

nischen Regenten ihren Unterthanen gegenuber
ausgesprochen, und zugleich liegt darin der deut-

liche Hinweis, dass das Archontat im B. der Er-

werbung der Konigswurde iiber die verschiedenen

barbarischen Stamme voranging. fiber das Ar-

chontat selbst, das fur die griechischen Stadte

und die zu ihnen gehorigen Gebiete Geltung hatte,

lasst sich zunachst sagen, dass es lebenslanglich

und erblich war, also schon hierin von alien aus

anderen Stadten bekannten Amtern dieses Namens
sich wesentlich unterschied. In der Lebenslang-
lichkeit und Erblichkeit dieses bosporanischen

Amtes lag aber weiter, dass seine Triiger weit

grOssere Machtbefugnisse, als sonst mit dem Ar-

chontat verbunden zu sein pflegten, wenn nicht

von Anfang an schon hatten, so doch im Laufe
der Zeit bekamen. Einen Einblick in die all-

mahliche Entwicklung dieses Amtes zu thun ist

uns versagt; aber schon die alteren Spartokiden

haben Machtbefugnisse, die in anderen griechi-

schen Staaten der (tovlri und dem dfj/iog zustehen

:

so erteilen Pairisades und seine Sflhne Proxenie-

decrete (Latyschew nr. If.), so erneuern Leukons
Sohne Spartokos und Pairisades nach dem Tode
ihres Vaters mit Athen den Frenndschaftsbund
und gewahrleisten von neuem die von ihren Vor-

fahren Athen schon zugestandenen Privilegien

(CIA IV 2, 109 b), und dasselbe thut Spartokos III.

(CIA DI 311); und folgerichtig gesteht Athen
seinerseits die Atelie fur Ausfuhrwaren nach dem
B. nur Leukon und seinen Kindern zu (Demosth.
XX 31).

Auch die Verfugung fiber Land steht ihnen
zu: Satyros vergiebt an Gylon, den athenischen

Commandanten von Nymphaion, als Dank fur

dessen tjbergabe dieser Stadt Kepoi (Aischines

III 171) und ebenso an Sopaios Landereien, die

er spater noch durch ein neues Geschenk ver-

grossert, und dass diese nicht gering waren, erhellt

daraus, dass Sopaios zwei mit Getreide beladene

Schiffe seinem Sohn nach Athen mitgiebt, was
wir alles aus Isokrates Trapezitikos (XVJJ) cr-

fahren; hierher gehOrt auch, dass Eumelos den
aus ihrer Vaterstadt geflohenen Kallatianern nicht

nur eine Stadt als Zufluchtsstatte anwies, sondern

auch rrjv ovofia^o/ievtjv Woav xal rrjv ^cogav xate-

xhjQovxiotsv (Diodor XX 25). Wie Pairisades

durch ein xfevyua zollfreie Ausfuhr vonKJetreide
nach dem Peiraieus anordnete (Demosth. XXXIV
36), so gestand Eumelos den Bewohnern von Panti-

kapaion die Atelie, die sie schon unter seinen

Vorfahren hatten, von neuem zu und verkundete
xu>v rioipoQwv obiavxag a.<p^osa>, wo Atelie offen-

bar Zollfreiheit fur Ein- und Ausfuhr, die eloyoQal

aber die ad hoc auferlegten Steuern bedeutet

(Diod. XX 24). Und wenn derselbe Eumelos in

derselben Volksversammlung, worin er Atelie und
Steuerfreiheit zugestand, xryy ndxgiov aoXixetav

caioxarlaxrjas, so kann das nichts anders bedeuten,

als dass er die von seinen Vorfahren geubte Eegie-

rungsweise nun auch seinerseits beobachten wollte

und Atelie und Steuerfreiheit den Pantikapaiten

wiederschenkte, wahrend er durch den Bruderkrieg

gezwungen aus Mangel an Geldern Zolle und
Steuern eingefuhrt hatte. Latyschews (Introd.

XXVI) Erklarung des xtjv natQiov jioktxeiav dno-

xaxsaxtjas trifft offenbar nicht das Richtige.

Dieser Machtstellung der bosporanischen Ar-

chonten entsprechend finden wir sie auch iiberall

bei kriegerischen Unternehmungen an der Spitze

des Heeres. Alle diese Ziige, so vereinzelt sie

auch (iberliefert sein mflgen, geben uns doch ein

Bild ihrer Machtbefugnisse, die gross genug waren,

um die spatere ausschliessliche Bezeichnung als

jiaodeTg berechtigt erscheinen zu lassen. Den
barbarischen Stammen, die sie sich unterworfen

hatten, gegeniiber nannten sie sich ja von Anfang
an paodelg, wodurch deutlich ihre Stellung zu

ihnen zum Ausdruck kam. Dagegen scheint das

Recht, ihre Namen auf die Miinzen schlagen zu

lassen, erst den spateren Spartokiden verliehen

zu sein ; denn die Miinzen mit der Aufschrift §a-

adecog und dem betreffenden Namen des Konigs
sind sicher alle spateren Ursprungs, sicher nach
Alexander dem Grossen gepragt, wahrend Miinzen

mit der Aufschrift aoyovxog und. dem betreffenden

Namen ganzlich fehlen; dass dies auch fur die

Miinzen in der Zeit vor Alexander dem Grossen

die richtige Titulatur ware, erhellt aus dem oben

Gesagten. In der alteren Zeit ist auf den Miinzen

der Name Pantikapaions die ubliche Legende.

3. Umfang und Grenzen des Reiches.
Dass die Archaianaktiden und auch anfangs die

Spartokiden jedenfalls auf der europaischen Seite

des B. auf Pantikapaion und dessen Gebiet be-

schrankt waren, ist sicher; wir kOnnen noch die

Etappen nachweisen, auf denen sie nach Westen
ihre Macht ausbreiteten. Die erste Erwerbung
war Nymphaion, eine athenische Besitzung, deren

Commandant Gylon diese durch ihren Hafen und
ihre Lage ausgezeichnete Stadt dem Satyros I.

iibergab (Aischines III 171), was, wie alle an-

nehinen, erst gegen das Ende des peloponnesischen

Krieges geschah, als Athens Macht zerstort und
das Festhalten eines so entfernten Besitzes un-

moglich geworden war. Mit der Thatsache, dass

NjTnphaion ursprunglich nicht zum bosporani-

schen Eeiche gehOrte, steht im Einklang, dass

westlich von Kertsch (dem alten Pantikapaion)

sich ein noch deutlich erkennbarer, teilweise gut



763 Bosporos Bosporos 764

erhaltener Wall mit Graben hinzieht, der nbrdlich

die Maiotis, siidlich den B. beriihrt, hier aber so

lauft, dass er Nymphaion ausschliesst (s. C. Neu-
mann Hellenen im Skythenlande 499, deT auf
Dubois de Montpe"reux Voyage autour de
Caucase'V 186 sich bezieht, und Mac Pherson
Antiquities of Kertsch 10). Dass dieser Wall die

urspriingliche Grenze des bosporanischen Reiches
bezeichnet, kann fiiglich nicht bezweifelt werden.
Vollzog sich die Erwerbung Nymphaions auf fried-

lichem Wege, so verwickelte die Spartokiden das
weitere Vorschreiten nach Westen in Kriege. Die
nachste fiir uns erkennbare Etappe ihrer Macht-
erweiterung is.t bezeichnet durch den Ort, der

spater Theodosia, jetzt Kaffa heisst. Mussten
schon die Milesier, als sie sich in Pantikapaion
niederliessen und dort eine Colonie griindeten,

Schritt fiir Schritt mit dem Schwerte in der Hand
den Landeseinwohnern den Boden entreissen, so

wiederholte sich dieser stete Kampf und das Zu-
riickdrangen der Skythen naturgemass, sohald
Satyros nach der Einverleibung Nymphaions an
die Eroberung Theodosias ging: er musste doch
notwendigerweise das zwischen seiner Hauptstadt
und dem letzteren Orte gelegene Land sich unter-

worfen haben, wenn er ihn nicht nur erobern,

sondern auch behaupten wollte. Gegenuber Neu-
mann (Hellenen im Skythenlande 201) muss betont
werden, dass die Landeseinwohner auch dieser

ostlichen Halbinsel der Krim Skythen waren , die-

:

selben Skythen, die damals das ganze weite Ge-
biet zwischen Don und Donau besassen. Dies
bezeugt ausser Herodot (IV 99. 100) namentlich
Strabon (XI 494 vgl. mit VII 310); wenn letzterer

sagt, dass die griechischen ColonfSten die Skythen
zuriickdrangten und hinauswarfen aus dem Ort
Pantikapaion, wo sie eine griechische Colonie an-

legten, so stimmt hierzu Steph. Byz. s. Ilavxt-

xdjtaiov: Xa^ovxeg xov xotiov jxagd 'Ayafjxov Sxv-
&<ov (iaoiHwg. Und an der Siidost- und an der-

Siidkilste bis iiber Theodosia hinaus bezeugt
auch der Anonymus (peripl. Pont. Eux. 50) aus-

drucklieh Skythen: onto ovv 'Av\]vaiojvog fiexQ 1

Kvxcov Zxv&ai xaxoixovotv — eine Beinerkung,
die sicher auf alte Quellen, die in dieser Gegend
noch keine griechischen Emporien kannten, zu-

rlickgeht. Halt man hiemit Harpokration : &ev-
doola ywgiov xelfievov eyyvg ro>v Sxv&wv o 2dxv-
gog nofoogxoiv exeXevxtjoe zusammen, so wird es

klar, dass der Ort, der spater Theodosia hiess, 1

eine skytische Ansiedlung war gerade wie Panti-
kapaion, dessen ungriechischer Name doch schon
aui eine Ansiedlung hier vor der Ankunft der
Milesier schliessen lasst. Zwar sagen die Periplen

des Arrian und des Anonymos, dass Theodosia
eine milesische Colonie sei; aber Theodosia ver-

dankt seinen Namen sowohl als seine Einrichtung
zu einem Emporion dem Leukon (Demosth. XX
33 mit den Scholien). Und giebt es irgendwo
eine griechische Colonie , die nicht zugleich Em- (

porion gewesen ware? Und musste sie nicht

einen griechischen oder mindestens graecisierten

Namen haben? Die Angabe der Periplen ist so

zu verstehen, dass Theodosia insofern eine mile-
sische Colonie genannt wird, als ihre Anlage als

Emporion von Pantikapaion, der bekannten mile-
sischen Colonie und zugleich Hauptstadt Leukons,
ausging. Und wenn nun des Anonymus Periplus

fiir Theodosia als Namen Ardabda, was er mit
enxd-deog iibersetzt, angiebt, so wird dieser Name
alt sein, und nicht erst alanisch, wie der Ano
nymus glaubt, und wenn darin das Etymon fiir

,Gott' steckte, so ist die Umtaufung in Theodosia
urn so begreiflicher. Also Satyros I. hat mit den
Skythen Kampfe ausgefochten und ist sogar nach
der Uberlieferung bei der Belagerung einer ihrer

Ansiedlungen gefallen ; erst seinem Sonne Leukon
) gelang die Eroberung dieses Platzes, der seitdem
Theodosia hiess und zu einem bliihenden Handels-
platze sich entwickelte. Aber diese Ausdehnung
des bosporanischen Reiches nach Westen musste
auch die Aufmerksamkeit der auf der Westktlste
gegrtindeten herakleotischen Colonie Chersonesos
auf sich Ziehen : Chersonesos, selbst im Aufbllihen
begriffen und naturgemass auch auf Ausdehnung
seines Gebietes bedacht, sah die Bosporaner sich

immer naher kommen.
) Die spater oft hervortretende Rivalitat zwischen
Pantikapaion und Chersonesos, die wiederholt

zu blutigen Kampfen zwischen beiden Staaten
ftihrte (s. Konst. Porphyr. de adm. imp. c. 53,

dessen Erzahlungen im einzelnen stark ausge-

schmiickt sein mOgen, die aber nicht gemacht
werden konnten, wenn eben nicht wirklich Kriege
gefiihrt wurden), scheint alt zu sein und in eine

Zeit zuriickzugehen, wo der Spartokiden Zuwachs
an Land und Macht den Chersonesiten bedroh-

i lich und gefahrlich erschien. Wie gesagt, Cher-

sonesos war die Tochterstadt Herakleias, der
bliihenden Handelsstadt am bithynischen Ufer des

Pontos. Dass letztere der ersteren sogar noch
in der rOmischen Kaiserzeit sich annahm, lehrt

die von Latyschew S.-Ber. Akad. Berl. 1895, 505
nr.-l herausgegebene Inschrift. Sollte sie nicht

auch schon friiher fiir Chersonesos eingesprungen
sein? Polyaen (V 23) berichtet von einer Kriegs-

list eines herakleotischen Nauarchen Tynnichos:
Tvvvi%og Oevdooiag xr)g ev rip JIovxw noliogxov-

fievtjg vjio rcov TtXrjOiov xvgdwcov xal xivdvvevovorjg

akatvai xijv aoXiogxlav iXvoev. Die ol aXrjolov

xvgavvoi sind doch offenbar die Spartokiden, die

gerade bei griechischen Schriftstellern so oft xv-

gavroi genannt werden; Aristoteles (oecon. H 2, 8)

erwahnt eine Expedition der Herakleoten im xovg

ev Boojiogco xvgdvvovg; ob es diejenige des Tyn-
nichos oder eine spatere war, ist nicht zu ent-

scheiden. Wenn aber die xvgavvoi die Spartokiden

sind, dann ist man doch auch sehr geneigt an-

zunehmen, dass die Belagerung des Platzes die-

jenige ist, bei welcher Satyros urns Leben kam.
Denn von einer Belagerung Theodosias, nachdem
es spartokidisch geworden, durch ihre eigenen
Herren weiss man nichts, auch ist eine solche

von vornherein sehr unwahrscheinlich , da immer
die Spartokiden auf den Inschriften agyovxeg Bo-
oxogov xal OeoSoofyg sich nennen, also von einer

auch nur zeitweisen Lostrennung Theodosias vom
Reich nirgends eine Spur sich findet. Also scheint

es mir sehr wahrscheinlich, dass in der oben aus-

gehohenen Stelle des Polyaen die Belagerung Theo-
dosias durch Satyros gemeint ist; freilich hebt
Tynnichos dieselhe auf. Aber das stimmt ja auch,

da Satyros nicht in den Besitz dieses Platzes kam,
sondern erst sein Sohn und Nachfolger Leukon.
Und daran, dass Herakleia, um Satyros an der

Ausbreitung seiner Macht zu hindern, die Skythen
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unterstiitzt, denen er diesen Platz nehmen wollte,

wird wohl niemand Anstoss nehmen. Etliche

Jahrzehnte spater hOren wir abermals von einem

Krieg Herakleias mit Leukon I. Die Ursache
dieses Krieges werden wir wohl auch richtig in

der fortschreitenden und Chersonesos bedrohlich

werdenden Macht der Spartokiden suehen, gerade

wie friiher; iiber seinen Verlauf und sein Ende
wissen wir wenig, Polyaen (VI 9, 4) erzahlt von
einer seitens der Herakleoten versuchten Landung,
die Leukons Hopliten verhindert haben, und (V 44,

2) von einer Schlappe, die Memnon, der Rhodier,

durch eine Kriegslist dem Leukon beibrachte;

denn dass Memnons Zug gegen den B. mit dem
Krieg, welchen Herakleia gegen Leukon fiihrte,

zusammenhangt, scheint mir sicher (vgl. Droysen
Hellenism. I 58); ob dagegen der schliessliche

Ausgang fur Leukon gliicklich oder unghicklich

war, ist aus Polyaen. VI 9, 3 nicht zu ersehen;

dass er aber nicht ganz ungliicklich war und ihn

weder Thron noch Land kostete, lehrt der weitere

Verlauf der bosporanischen Geschichte. Dieser

Krieg, der wegen der Beteiligung Memnons etwa

355 v. Chr. fallt, ist schon aus diesem Grunde
von dem Zuge des Tynnichos zu trennen.

Fortan blieb Theodosia im Besitz der bospo-

ranischen Regenten, und eine Mauer von Theodosia

bis zur Landzunge Arabat bezeichnet die Grenze

ihres Reiches gegen Westen. Innerhalb dieses

Gebietes war die skythische Bevolkerung nicht
'

bios unterworfen, sondern auch sesshaft geworden,
was Strabon VII 311 bezeugt, der die im Striche

zwischen Theodosia und Pantikapaion wohnenden
recogyol den iiber ihnen hausenden Nofiddeg gegen-

iiberstellt. Mit den ausserhalb der Grenze woh-
nenden oder streifenden Skythen war das Ver-

haltnis je nach den Zeiten verschieden: am Ende
der Regierung des Leukon im Kriege gegen
Memnon fochten Skythen auf bosporanischer Seite

(Polyaen. VI 9, 4), gerade wie einige Jahrzehnte

spater im Bruderkriege Skythen die Hauptmacht
des Satyros ausmachten (Diod. XX 22) , aber

andererseits musste schon Leukons Nachfolger

Pairisades Krieg gegen die Skythen fiihren (Dem.
XXXIV 8). Aber es vermochten die ersten Spar-

tokiden doch diese Barbaren soweit im Zaume zu
halten, dass Pantikapaion, Theodosia und die

anderen Emporien gedeihen und Handel und Wan-
del in denselben blahen konnten.

So gut wie auf der europaischen Seite kflnnen

wir auf der asiatischen die allmahliche Aus-
breitung der Macht der bosporanischen Regen-
ten nicht verfolgen. Strabon (XI 495) sagt

uns, dass wie Pantikapaion ihre Hauptstadt
auf der europaischen , so Phanagoria auf der

asiatischen gewesen ist, aber das gilt fiir die

Zeit des Schriftstellers und fur die Zeit der

grOssten Ausdehnung des bosporanischen Reiches.

Fur uns fragt es sich, wann Phanagoria, eine

um die Mitte des 6. Jhdts. gegrfindete Co-

lonie der Teier, bosporanisch geworden ist! Man
nimmt gew6hnlich an, dass schon die Archaia-

naktiden mit fiber Phanagoria geherrscht und also

schon damals beide Stadte, Pantikapaion und
Phanagoria, einen Staat unter einem Archonten

gebildet haben. Aber ein bestimmtes Zeugnis

dafiir fehlt. Hekataios, der erste, der fur uns
iiber Phanagoria sprach, sagt nichts, als dass diese

Stadt von Phanagoras gegriindet ist (Steph. Byz.

s. <Pavaydgeia) , also dasselbe , was Arrian (bei

Eust. zu Dion. Perieg. 549) berichtet, ausser dass

bei letzterem der Griinder $aivaydgag heisst und
ein Te'ier ist, der vor der Macht der Perser mit

seinen Genossen aus Teos floh. Und wenn Diodor

bei der Erzahlung des Ubergangs der Macht aus

den Handen der Archaianaktiden an die Sparto-

kiden sagt: Kara 8i rrjv 'Aolav ol xov Kififiegiov

Booxogov ftaailevoavzEg .... rtfyl-av (XH 31), so

darf man hier sicher nicht aus dem Ausdruck
xaxa Si xrjv 'Aolav schliessen, dass auch die asia-

tische Seite des B. zu ihrem Machtbereich gehort

habe. Denn xaxd 6e xrjv 'Aaiav bildet den Gegen-

satz zum vorhergehenden xara psy xrjv 'haAtav,

und eine geographisch genaue Ausdrucksweise,

wonach die linke Seite des kimmerischen B. zu

Europa, die rechte dagegen zu Asia gerechnet

wurde, ist bei Diodor nicht vorauszusetzen, gerade

wie er oi xov Kinfiegiov Boojcoqov jiaodevoavxeg

sagt, obgleich, wie wir gesehen haben, die Regen-

ten zu der Zeit noch den Titel paodsvg nicht

fuhrten. Und dfirfte auf den Ausdruck xara de

rr/v 'Aolav besonderer Nachdruck gelegt werden,

so miisste man doch schliessen, dass der Archaia-

naktiden bezw. Spartokiden Reich auf der asia-

tischen Seite gelegen habe, wahrend doch bei den

den ersten Spartokiden gleichzeitigen attischen

Rednern Pantikapaion — also auf der europai-

schen Seite — ihr Hauptsitz und ihre Hauptstadt

ist. Satyros I. scheint auf der asiatischen Seite

des B. Besitzungen gehabt zu haben; nach Aischi-

nes (III 171) schenkt er dem Athener Gylon xovg

wvofiao/ievovg Krjnovg , wo man allgemein Kr\noi

fiir identiseh mit dem von Strabon (XI 455) er-

wahnten, in der Nahe Phanagorias gelegenen Ort

ansieht; auch Prytanis flieht elg xovg xakovfievovg

KrjTtovg (Diod. XX 24). Auch ein Saxvgov /ivij-

fia . . . avdgog xwv em(pava>g dwaoxevodvxtov xov

Booizdgov befand sich auf der Halbinsel Taman
(Strab. XI 494), das man gewOhnlich fur das-

jenige des Satyros I. erklart, aber das ist ja nicht

sicher, da in der grossen Lucke zwischen Spar-

tokos HI. und dem letzten Pairisades gut ein

Satyros regiert haben kann, dem das bei Strabon

erwahnte Grabmal gehOrte. Aber selbst wenn
schon den ersten Spartokiden auf der Halbinsel

Taman Kepoi gehOrte, so folgt daraus noch nicht,

dass ihnen auch Phanagoria unterthan war ; wann
es unterthan wurde, was es in Strabons Zeiten

sicher war, und wie es dies wurde, ob mit Ge-

walt oder anders, wissen wir nicht. Die gewChn-

liche Annahme, dass beide Stadte, Pantikapaion

und Phanagoria, schon im 5. Jhdt. oder noch

friiher vor den stets drohenden Barbaren zu einem

Staat unter eh)em Oberhaupt sich zusammenge-

schlossen, um so mit vereinten Kraften besser den

Feinden Widerstand zu leisten, ist mir sehr un-

wahrscheinlich, weil mir jedes analoge Beispiel

) zu fehlen scheint ; dass zwei oder mehrere Stadte

ein xoivov bilden konnten, wissen wir, aber da

blieb jede Stadt, was sie war, und behielt ihre

Magistrate ; auch konnte eine Stadt durch Synoi-

kismos sich mit einer anderen verschmelzen und
so aus zwei Stadten eine einzige werden. Aber
hier bei Pantikapaion und Phanagoria blieben ja

beide, wo sie waren, und wenn beide ein xoivov

bildeten so verzichtete die eine auf die Besetzung



767 Bosporos Bosporos 768

ihrer obersten Behorde. Oder war das Amt, das

erst die Archaianaktiden, spater die Spartokiden

bekleideten, urspriinglich ein solches, welches dem
Vorsteher der xoiva der anderen griechischen

Staaten analog war und urspriinglich abwechselnd
von den Teilnehmern besetzt wurde? Hat sich

aus einem solchen Vorstcheramt der beiden zu
einem xowov verbundenen Stadte am B. die lebens-

langliche und erbliche Wiirde der aQxovzsg Bo-
ojioqov herausgebildet ? Auch filr einen solchen

Vorgang fehlt jedes Analogon. Mir ist es das
Wahrscheinlichste , dass unter den Spartokiden
iiberhaupt Phanagoria noch nicht zu ibrem Beiche
gehiirte. Bine Bestatigung daflir flnde ich in dem
officiellen Titel der Spartokiden; auf Inscbriften

nennen sie sich agxovrss Booji6qov xai 6sodoo(t)t

und fSaadevovxeg 2iv8wv und anderer barbariseher

VOlker. Hier wird B. als Ausdruck fur ihr Reich
erklart, nicht als Bezeichnung der gewOhnlich
Pantikapaion genannten Stadt (s. o.); B. wird
bei Schriftstellern kurzweg das Beich der Spar-

tokiden genannt, das ist nicht zu leugnen. Aber
wenn dies auch in dem Titel der Pall war, was
soil da neben Boojioqov 0eodootrjg, das doch seit

Leukon I. ein integrierender Bestandteil desselben

war? Aus Demosthenes, der (XX 27. 29) B. und
Theodosia gegeniiberstellt , hat man lange ge-

schlossen, dass schon im 4. Jhdt. wie spater all-

gemein der griechische Name fiir das offenbar

barbarische Pantikapaion B. war. Und wenn im
Titel Boojioqov xai Qsodooitjg sich gegeniiber-

stehen, liegt es doch auch naher, unter Boojioqov
die Stadt und nicht das ganze Beich zu verstehen.

Jedenfalls bleibt es doch auffallend, dass, wenn
Theodosia im Titel erscheint, die doch fhimerhin
bedeutende und namentlich fur den Handel aus
der Maiotis und den angrenzenden Barbarenlan-
dern wichtige Stadt Phanagoria immer hier aus-

gelassen wird. Das erklart sich, meine ich, leicht,

wenn Phanagoria iiberhaupt nicht den Spartokiden •

unterthan war. Allerdings kommt Phanagoria
auch im Titel des Aspurgos, zu dessen Zeit es

nach Strabon doch sicher zum bosporanischen
Beich geherte, nichtvor(Latyschew36); aber das

erklart sich so , dass die alte yon den Spartoki-

den recipierte und officielle Titulatur aQxovxeg
Boojioqov xai &sodooi'?]s in ihren Grundziigen
beibehalten, doch aber der Zeit entsprechend um-
geandert ist in fiaot/.svovza jiavzog Booojioqov

OeoSooiris u. s. w. , wo Jiavzog Booojioqov dem

!

alten Boojioqov gegeniiber neu ist und den Zu-
wachs an Gebiet ausdriicken soli ; in der Kaiser-

zeit finden sich Ausdriicke wie xvqiov oder /3a-

oiXia zov oifuiaviog Booojioqov (Latyschew 355.

358); aber gerade der Zusatz ov/uiag oder .-raj

zu BoojtoQog beweist doch, dass man hiermit etwas
anderes ausdriicken will, als mit dem einfachen

BoojioQog. So fasse ich auch das im Proxenie-

decret des Pairisades I. (Latyschew nr. 1)

stehende er jiavzl Boojtdomt auf, dass es sein (

ganzes Gebiet bedeutet, wahrend das in der Titu-

latur stehende einfache B., wie der Gegensatz zu
Theodosia lehrt, sicher urspriinglich die Stadt
allein bedeutet. Ist dies richtig, dann war Pha-
nagoria den Spartokiden nicht unterthan, sondern
bestand als griechische Stadt und Colonie selb-

standig neben Pantikapaion. Wir haben von
Phanagoria bis ins 1. Jhdt. v. Chr. rekhende

Miinzen (s. Wroth Coins of Pontos p. 3) , ein

TJmstand, der nicht gerade zu Gunsten der ge-

wehnlichen Annahme spricht. Von Kepoi, einer

Besitzung des Satyros auf der asiatischen Seite

des B. , haben wir schon gesprochen
;
Kepoi lag

auf der nordwestlichen Halbinsel, die heute Pontan
heisst, ebenda lag auch Kimmeris, bei Strabon
xd>(ir) Kifi/tEQixtf, eine Ansiedlung, die nach Skym-
nos (v. 896) von den bosporanischen Begenten

) herruhrte und am ozopia xfjg Maid>ziSog lag. Diese
und ahnliche Besitzungen der Spartokiden hat
Strabon im Sinne, wenn er sagt (VII 310) i/io-

vaQxsiro ds jioXvv x.qovov vjio dvvaoxwv zwv jisqI

Aevxmva xai SaxvQov xai IlaQioddrjv avzrj zs

(namlich Pantikapaion) xai at jtXr)oioxa>Qoi
x az o ix la i jzaoai at jisqI zo o%6(ia xijs
Matoiz tdog exatiQtoftsv fieXQ' HaQioddov xov
Mi&QiSdzy jiagadovzog zriv aQxrjv; was Strabon
mit oxojia xfjg Matcbzidog meint, lehren deutlich

(seine eigenen Worte in XI 2 § 6 vgl. mit § 8
u. 10 : Phanagoria lag jedenfalls nicht am ozofia

zfjg MaicoziSog. Aber ebenso wichtig wie fiir

den Handel nach und von der Maiotis waren
diese asiatischen Besitzungen auch als Stiitz-

punkte fiir die Bekriegung der langs der Maiotis

wohnenden Barbaren, die Malzai hiessen. Zeigt

schon die Gewinnung von Kepoi und die Anlage
von Kimmeris, die doch urspriinglich nach Lage
der Sache zum Gebiet der Maiten gehoren muss-

i ten, denselben Process, den wir von Pantikapaion
aus auf der europaischen Seite beobachten konn-
ten, namlich die Zuriickdrangung der Barbaren,
so dilrfen wir aus den seit Leukon I. in der Ti-

tulatur gewOhnlichen Zusatzen xai fiaadeiovzeg
Zivdcov xai Maixcov oder Maizcbv jtavza>v schliessen,

dass die Spartokiden die asiatischen Barbaren in

ein anerkanntes und festes Abhangigkeitsverhalt-

nis zu bringen verstanden , was ihnen mit den
europaischen Skythen nicht gelang. Aber wech-

i selnd waren die Verhaltnisse auch hier ; neben
den Sindern und Maiten, die fast constant in der
vollen Titulatur stehen, kommen darin noch Tha-
ter, Doscher, Toreten, Psesser, Dandarier vor;

aber schon der Umstand , dass diese letzteren

Volker bald in der Titulatur aufgefiihrt werdcn,
bald in derselben fehlen, zeigt, dass es zu dauern-

den Verhaltnissen auf der asiatischen Seite nicht

gekommen ist. Und die Wechselfalle hier zu ver-

folgen, zu fragen, welche Volker dem oder jenem
Herrscher unterthan waren und welche nicht, sind

wir ganz ausser stande ; nur ganz vereinzelt hOren
wir ausser in den Titeln der Spartokiden auf In-

schriften von einem dieser Volker ; aber doch nicht

ohne Interesse lesen wir jenen Grabstein eines

Mannes aus Paphlagonien aus dem 4. Jhdt. v. Chr.,

der fnayofievog eft Matzai; flel. Das einzige Volk,

von dem wir etwas mehr als den blossen Namen
kennen, sind die Sinder, die von der Kubanmiin-
dung gegen den Kaukasos hin an der Kiiste des

Pontos sassen; von ihnen giebt es aus dem 5.

oder 4. Jhdt. Miinzen mit der Aufschrift 2iv8a>v

(Wroth Coins of Pontos p. 4), und ihren dem
Satyros I. gleichzeitigen Konig Hekataios kennen
wir aus Polyaen. VIII 55. Seit Leukon sind die

Sinder in einem festen und dauernden Abhangig-
keitsverhaltnLs zu den Spartokiden, denen man es

nachriihmen muss, dass sie die Barbaren auf euro-

paischer sowohl als auch auf asiatischer Seite im
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Schach zu halten verstanden und dadurch eine
gedeihliche Entwicklung der griechischen Colonien
beffirderten. So wenig wir im einzelnen dariiber
wissen und nur gelegentlich davon horen, so diirfen

wir doch wohl annehmen, dass die Spartokiden
es auch fiir ihre Pflicht erkannten, die See von
Seeraubern frei zu halten; die Tauren in den
Bergen an der siidwestlichen Kiiste der Krim, wie
die Achaeer und Heniocher an der Ostktiste des

war hier zu zwei Talenten eingeschatzt. S ch afers
Vermutung (Demosthenes I 237), dass Nym-
phaion urspriinglich zum bosporanischen Beich ge-
hOrt habe und erst beim Ubergang der Ober-
gewaltvon den Archaianaktiden auf die Sparto-
kiden in die Gewalt der Athener geraten sei,

findet nirgendwo in unserer TJberlieferung eine
Stiitze ; die vorher erwahnten pontischen Bxpedi-
tionen der Athener faUen beide vor diesen Zeit-

Pontos waren seit den altesten Zeiten verrufene 10 punkt, also in die Zeit der Archaianaktiden. Mir
und beriichtigte Seerauber. Dass Eumelos sie be-

kriegte und xadagav Xytaxwv ajiedet£e zijv Mlaz-
zav, erzahlt uns Diodor (XX 25); wie oft seine
Vorganger und Nachfolger dasselbe thaten, ist

nicht iiberliefert, aber der unter ihnen bliihende
Handel mit dem Mutterland zeigt doch, dass sie

auch in diesem Punkte ihrer Aufgabe gewachsen
waren und ihrer Pflicht genflgten.

4. Beziehungen zuAthen. Unter den Be-

scheint es viel wahrscheinlicher, zumal im Hin-
blick auf das oben iiber die Grenzen des bosporani-
schen Beiches Gesagte, dass die Athener in Nym-
phaion ein Emporion anlegten, urn auch ihrer-

seits von diesem festen Punkte aus die gegebenen,
fflr den Handel so glinstigen Bedingungen aus-
zunfltzen, vielleicht auch, um von hier aus, was
spater die Spartokiden thaten, selbst zu thun,
namlich aus der kornreichen Krim sich die nOtige

ziehungen zu auswartigen Staaten, welche von 20 Zufuhr zu verschaffen. Jedenfalls erhalt das eben
den Spartokiden unterhalten wurden, waren fiir

sie selbst sicher die wichtigsten und bedeutsam-
sten und fiir uns die best gekannten diejenigen
zu Athen. Athen war nach den Perserkriegen
durch die Griindung des attisch-delischen See-
bundes eine Macht geworden; und wenn auch
dieser Bund in erster Linie zur Abwehr persi-

scber tJbergrifife gestiftet war, so lag es doch
nahe, auch die im Osten, Norden und Westen

Gesagte eine Stiitze, wenn U. Kohlers Ergan-
zung des in derselben Schatzungsurkunde frg. 25
erhaltenen Bestes KI]y zu Kifi/nsQtxov das Rich-
tige trifft, woran um so weniger zu zweifeln ist,

wenn derselbe Gelehrte in demselben Fragment
mit Becht pontische Stadte vermutet; darnach
erganzt er die Beste NIK IIAT KEP zu Ntxm-
via IlazQaasvg Kegaoovg. Nikonia und Kerasus
kOnnen wir hier beiseite lassen, da sie nicht auf

des Pontos Euxeinos gelegenen griechischen Co- 30 oder in der Nahe der Krim lagen, Patraseus (oder
lonien zum Bunde heranzuziehen und ihnen that-

kraftig bei der Abwehr der sie umwohnenden
wilden Volkerschaften beizustehen. So werden
uns mehrfach Expeditionen Athens in den Pontos
berichtet; Aristeides soil auf einer solchen ge-

storben sein (Plut. Arist. 26), von Perikles wird
erzahlt , dass er den griechischen Stadten am
Pontos sich freundlich nnd gefallig erwiesen und
ihnen, worum sie baten, gewahrt, den umwoh-

nach Hekataios bei Steph. Byz. s. v. Patrasys) ist

nach Strabon (XI 494) eine xd>nrj, wogegen Steph.
Byz. allerdings sie jzdltg nennt; in den Periplen
kommt dieser Ort nicht vor; jedenfalls scheint

er sehr unbedeutend gewesen zu sein; war er

aber eine xd>/xi), so kann die Erganzung von 77AT
zu IlazQaoevg nicht richtig sein, da solche Dorfer
immer einer Stadt attribuiert, aber nicht selb-

standig waren. Dagegen gab es, um auf Kim-
nenden Barbaren und deren Konigen aber die 40 merikon zuruckzukommen, mehrere nach den Kim-
GrOsse seiner Kriegsmacht gezeigt und ihnen so

die meerbeherrschende Macht Athens zu Gemiite
gefuhrt habe (Plut. Perikl. 20). Zwar werden
Stadte am kimmerischen B. nicht namentlich hie-

bei genannt ; dass aber die freundlichen Bezie-
hungen Athens und der bosporanischen Begenten,
die von Satyros I. an nachweislich von Vater auf
Sohn sich vererben, schon in diese Zeit zuriick-

gehen, und dass schon vor Satyros die Archaia-

meriern benannte Ortschaften ; auf der europai-

schen Seite des B., siidlich von Nymphaion, eine

Stadt Kimmerikon mit einem gegen Westwind
geschutzten Hafen (Anon, peripl. Pont. Eux. 50),
auf der asiatischen Seite an dem Einfluss der
Maiotis in den B. eine Ortschaft KifiueQig (Skymn.
896), eine Griindung der bosporanischen Regenten,
offenbar die xwyarj KififieQixrj des Strabon (XI
494). Diese letztere Ortschaft Kimmeris oder

naktiden Anschluss an Athen suchten und fanden, 50 Kimmerike ist offenbar nicht in dem KIV der
scheint mir Duncker (S.-Ber. Akad. Berl. 1885,
588ff.) mit Becht bemerkt zu haben. Auch ver-

folgte Athen hier am B. neben einer die grie-

chischen Colonien in ihrem Kampfe mit den Bar-
baren starkenden und fOrdernden Politik eigene
Interessen. Die siidlich von Pantikapaion liegende
Stadt Nymphaion war nach der Aussage des Aischi-

nes (III 171, vgL die Scholien) eine atbenische

athenischen Schatzungsurkunde enthalten, sondern
das auf der europaischen Seite gelegene Kimme-
rikon. Ist dies richtig, so kann es keinem Zweifel
unterliegen, dass wie Nymphaion so auch Kim-
merikon den Athenern gehOrte, und dass letztere

mit Absicht sich im Siidosten der Krim festge-

setzt hatten. Allerdings zu dauerndem Besitz

sind sie hier nicht gelangt. Wie Nymphaion
Besitzung mit einem athenischen Commandanten, muss auch Kimmerikon gegen Ende des pelopon-
die erst gegen das Ende des peloponnesischen 60 nesischen Krieges in die Hande der Spartokiden
Krieges in die Hande der Spartokiden iiberging.

Dazu stimmt, dass nach Krateros bei Harpokr.
s. NvfMpatov diese Stadt den Athenern jahrlich

einen Tribut von einem Talent zahlte; hiernach
hat U. Kehler (Urkunden zum att.-del. Bund,
Abh. Akad. Berl. 1869 = CIA I 37) in der
Schatzungsurkunde vom J. 425 frg. 27 das er-

haltene NY zu Nvpyaiov erganzt. Nymphaion
Pauly-Wissowa 111

iibergegangen sein. Bestanden schon vorher zwi-

schen ihnen und Athen freundliche Beziehungen,
so wurden dieselben naturlich noch viel freund-

lichere, seitdem Athen seinen eigenen Besitz auf
der Krim anfzugeben gezwungen war und die

Spartokiden hierin ihre Nachfolger wurden. Von
Satyros I. an konnen wir dieselbe Politik ver-
folgen; Athen genoss am B. das Meistbegiinsti-

25
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gungsrecht, seine Schiffe durften zuerst ihre Praoht

einnehmen , was bei Kornmangel, wo die Schiffe

anderer Staaten leer nach Hause zuriickkehren

mussten, wesentlich war, und die Kornladungen

nach Athen waren von dem sonst erhobenen Aus-

fnhrzoll befreit (Demosth. XX 81. XXXIV 36.

Isokr. XVII 57; die athenischen Volksbeschlfisse

filr Leukons Sfihne CIA IV 2, 109 b und fur SpaT-

tokos CIA II 311). Da Attika bei weitem nicht

so viel Getreide producierte, als seine Hauptstadt 1

bedurfte, war das bosporanische Reich die Haupt-

kornkammer fur Athen, das seinerseits wieder den

Spartokiden Begiinstigungen und Vorrechte ein-

raumte, ihnen wie ihren Kindern Zollfreiheit filr

die nach dem B. gehenden Austuhrwaren aus

Athen zugestand, ihnen die AnweTbung von See-

leuten gestattete nnd ihnen mancherlei Aufraerk-

samkeiten, wie die Bekranzung mit goldenem

Kranze an den grossen Panathenaeen, erwies, die

nm so wichtiger fur alle Auslander waren
,
je i

mehr Athen immer noch als Mittelpunkt des Hel-

lenismus gait (vgl. die oben angefiihrten Zeug-

cisse und dazu Perrot Le commerce des cereales

en Attique, Revue historique IV 1).

5. Handel. Wir haben eben gesehen, dass

das bosporanische Reich fur Athen eine Haupt-

kornkammer war; die jahrliche Ausfuhr an Ge-

treide dahin betrug nach Demosthenes (XX 32)

400 000 Medimnen. Wenn derselbe Demosthenes

(XX 33) sagt, dass einmal bei einer allgemeinen

!

Teuerung Leukon nicht bios das fur Athen not-

wendige Getreide, sondern so viel dahin gesandt

habe, dass die Athener durch Verkauf des Ent-

behrlichen an andere Staaten noch 15 Talente

daran profltierten. und wenn Strabon (VH 311)

berichtet, dass derselbe Leukon von Theodosia

nach Athen 2 100000 Medimnen Getreide gesehickt

habe, so sieht man , dass die Getreideproduction

weit fiber das gewOhnlich von Athen gebrauchte

und bezogene Mass hinausging , und dass auch

andere Staaten ihren Bedarf aus dem B. sich

holten, was auch schon aus Demosthenes Worten

(XX 31) xal xtjQvxxeiv jtgibxovg yeni&o&ai xovg

tag v/iag nltovxag hervorgeht, wo die nach Athen

bestimmten Frachtschiffe anderen anderswohin

bestimmten gegeniibergestellt werden. Also die

Getreideausfuhr war bedeutend; dass dasselbe

nicht von den eingewanderten Griechen allein

produciert werden konnte, sondern dass an seiner

Production wesentlich die alteinheimische skythi-

sche Bevdkerung, von der Strabon (VII 811) be-

richtet, dass sie sesshaft und ackerbautreibend

geworden sei, beteiligt gewesen, versteht sich

wohl von selbst; die Griechen waren wohl im
wesentlichen die Handler, durch deren Vermitt-

lung das Getreide an die auswartigen Emporien

gelangte ; aber offenbar mussten die Produzenten

wie in Athen von ihrem Olertrag, so im bospo-

Tanischen Reich von ihrem Getreideertrag gewisse

Procente an den Staat, oder wenn man lieber

will an die Krone, abliefern, denn ohne diese

flbrigens auch in anderen antiken Staaten nach-

weisbare Einrichtung ware es ja unverstandlich,

wie Leukon, wie wir oben sahen, auf einmal eine

so grosse Menge Getreide nach Athen liefern

konnte. Diese colossale Menge konnte er doch

nur Magazinen entnehmen, worin das an den Staat

zu liefernde Getreide aufgespeichert wurde. Neben

dem Getreide waren Felle ein Exportartikel (De-

mosth. XXXIV 10), die wohl nicht ausschliesslich

dem Vieh des eigenen Landes abgezogen wurden,

sondern zum grOssten Teil von den Nomaden der

Steppe herkamen und nur ttber Pantikapaion

weiter nach dem Suden gingen. Auch Pelzwerk

bezogen die Griechen des Mutterlandes aus dem
Skythenland, ebenso wie Schafwolle; es ist doch

anzunehmen, dass auch an diesem Exportzweig

die Einwohner des bosporanischen Reiches beteiligt

waren. Auch der in der Maiotis schwungvoll be-

triebene Fischfang und Export von Salzfischen

muss den Bosporanern Vorteile gebracht haben

;

die Anlage von Kimmeris oder der xcb/tt] Kifi-

fieginrj durch die Spartokiden (s. o.) ist sicher

auch im Hinblick auf den lohnenden Fischfang

der Maiotis erfolgt. Dieser Ausfuhr steht eine

Einfuhr von mannigfachen Waren gegeniiber, vor

allem von Wein und 01, denn der Weinstock und
l der Olbaum gediehen an den Nordufern des Pon-

tes gar nicht oder nur diirftig. Neben anderen

griechischen Staaten kam Wein und Ol viel aus

Rhodos, denn rhodische Amphorenhenkel mit In-

schriften finden sich vielfach in Kertsch, dem
alten Pantikapaion. In den seit Anfang dieses

Jahrhunderts in und um Kertsch aufgedeckten

Grabern hat man eine Menge Gold- und Silber-

schmuck und andere Luxuswaren gefunden , wo-

von ein grosser Teil aus dem Mutterland impor-

) tiert ist. Man wird leicht einsehen, dass, solange

die kraftige Hand der Herrscher die Einfalle der

barbarischen Umwohner abzuwehren verstand, ge-

rade die Griechenstadte des bosporanischen Reichs

sich einer ausgezeichneten Bliite erfreuten, und

^ass in ihnen Handel und Wohlfahrt gedieh, dass

aber auch die Griechen nicht bios die Erzeug-

nisse des eigenen Landes verwerteten, sondern

auch aus dem benachbarten Skythenlande Han-
delsartikel bezogen, die dann weiter nach dem

)Mutterlande verfrachtet und verkauft wurden.

III. Mithradates Eupator und seine
Nachfolger. Seit Spartokos HI. kennen wir,

wie gesagt, nicht einmal genau die Reihenfolge

der bosporanischen Kenige, und ebenso wenig wissen

wir iiber die inneren und ausseren Verhaltnisse

ihres Reiches in dieser Zeit. Erst mit Mithra-

dates Eupator von Pontos kommt auch der B.

wieder in unseren Gesichtskreis. Aber die Ver-

haltnisse miissen gegen fruher sich stark ver-

) andert haben ; aus den Miinzen und Inschriften

kennen wir eine Reihe skythischer KOnige , die

ostlich von Olbia sassen und jedenfalls die nord-

krimsche Steppe mit beherrschten. Skiluros, dessen

Regierungsende in die erste Zeit des Mithradates

Eupator fallt, scheint mit kraftiger Hand seine

Skythen zusammengefasst und mit Umsicht weitere

Plane verfolgt zu haben — in seiner Gewalt be-

finden sich Karkinitis und Kalos Limen, zwei An-

siedlungen, die fruher den Chersonesiten gehOrten

0(s. Chersonesos Taurike), und seinem An-

drangen vermag Chersonesos selbst nicht mehr
standzuhalten. So ein Gegner war auch dem
letzten Spartokiden. Pairisades mit Namen, ausserst

gefahrlich; was fruher sicher nicht vorkam, ge-

schah jetzt : die Skythen verlangten und erhielten

Tribut, wenn sie inn aber nicht erhielten, mach-

ten sie pliinderische und rauberische Einfalle ins

bosporanische Gebiet. Und wenn Strabon (VII

773 Bosporos Bosporos 774

311) am Schluss dieser ganzen Erzahlung von xaxaoxaodfisvog xal xa sv&iva xakmg xal ovficpe-
dem Tribut andie Skythen sagt: ovx aitevxax- qovxcos flaodei Mi&ga8dxi]i Evndxooi, was deutlich
xovai d' ol Svvdfisi ixsrcoi&oxse und dabei auf den genug sagt, dass auch xa evftiva, d. h. die Ver-
spater zu erwahnenden Asander exemplifieiert, so haltnisse in Pantikapaion fortan der Sorge des
diirfenwir daraus den Schluss ziehen, dass ge- Mithradates, nicht mehr der des Pairisades ein-
rade die Schwache der letzten Spartokiden und heimfallen sollten. Aus dem, was in der Inschrift
ihr verlorenes Vertrauen auf ihre dvvafiig diesen auf die letzten eben citierten Worte folgt : xu>v
Zustand mit herbeifuhren halfen , der uns die negl Zav/iaxov SxvMv vewxeQi^dvxwv xal xov /tiv
Skythen als Herren, die Bosporaner als mehr exxgiyiavxa avxov fiaodea Boonogov IlaigiadSav
oder weniger von ihnen abhangig zeigt. Denn 10 avsMvxmv, avxwi b" hufSovhsvodvxmv (avxcoi ist
dass unter den ersten Spartokiden, einem Saty- Diophantos) geht hervor, dass ausser dem Drangen
ros, Leukon oder Pairisades, die Skythen der der Steppenskythen, dem der schwache Pairisades
Steppe — Strabon spricht ausdrucklich von den nicht standzuhalten vermag, auch im Innern
Nopddeg im Gegensatz zu den rewgyol; die letz- des Reiches sich Tendenzen geltend machten, die
teren konnen nur die den Spartokiden schon unter- dessen AuflOsung beschleunigten. Saumakos war
worfenen tind ansaasig gewordenen Skythen der vom letzten Konig aufgezogen. also doch wohl
kleinen Halbinsel zwischen Theodosia und Arabat ein Anverwandter des KOnigstiauses

,
jedenfalls

•einerseits und dem kimmerischen B. andererseits jemand, der sich benachteiligt fuhlte, sobald ein
sein — dafur, dass sie das Land zu bebauen ge- fremder KOnig am B. herrschte; nur aus diesem
statteten — und das Land, um dessen Bebauung 20 Gesichtspunkt versteht man seinen Aufstand und
«s sich handelt, kann nach dem ganzen Zusammen- seine feindlichen Anschlage gegen Diophantos. Die
Tiang bei Strabon wieder nur die eben erwahnte Skythen, die ihn bei seinem Aufstand unterstlitz-
kleine Halbinsel sein — eine Abgabe fordern ten, sollen nach Niese (Rh. Mus. a. a. O.) und
konnten, scheint mir nach dem, was wir oben aus- anderen dieselben sein , die unter Skiluros und
gefiihrt haben

,
ausgeschlossen ; solche Zustande, seinem Sonne Palakos Chersonesos und das bospo-

dass fremde Stamme im eigenen Gebiet der Bospo- ranische Reich bedrangten ; aber diese Skythen
raner fiir Bebauung des Landes Abgaben 'erheben, waren zweimal von Diophant in kurzer Zeit aufs
sind doch nur unter schwachlichen Regenten denk- Haupt geschlagen und auch ihre festen Burgen
bar, nicht unter solchen, die wie die ersten Spar- waren von ihm genommen. Ist es glaublich, dass
tokiden zu Lande sowohl als zu Wasser ihr Schwert 30 sie unmittelbar darauf wieder in Pantikapaion
zu gebrauchen und ihrer Macht Anerkennung zu auftreten und dem Saumakos bei seinem Aufstand
verschaffen verstanden. Also die Schwache der hiilfreiche Hand leisten ? Wenn Saumakos als in
letzten Spartokiden und die wachsende Macht der irgend einer naheren Beziehung zum bosporani-
Skythen, an deren Spitze Skiluros stand, der die schen Kflnigshaus stehend fiir uns zu gelten hat,
Stadt Chersones so arg bedrangte, dass sie dem ist es nicht recht glaublich, dass dieselben Sky-
Mithradates Eupator sich iibergab (Strab. VII 809 then, die vorher feindlich dem B. gegeniiberstan-
und die Inschrift des Diophantos, Latyschew den, jetzt auf einmal freundlich zu ihm sich stellen
I 185 = Dittenberger Syll. 252), fuhrte auch sollten. Und ist denn ein Aufstand, der anfangs
im bosporanischen Reich die Wendung herbei, so glucklich verlauft, dass Diophant aus Panti-
dass fortan Mithradates Eupator hier der Herr 40 kapaion weichen muss, so rasch ins Werk gesetzt
wurde und mit dem letzten Pairisades die Spar- und so rasch aus der Feme unterstiitzt? Ich
tokiden zu herrschen aufhorten, ein Ereignis, das glaube, dass gerade der anfangliche Verlauf dieses
nach Iustin (XXXVII 2, 7. 3, 1. XXXVIII 7, 4) Aufstandes dafur spricht, dass Saumakos geniigend
bald nach Mithradates Regierungsantritt , d. h. Ziindstoff vorfand , dass er nicht an die Skythen
bald nach 114 oder 113 v. Chr. fallt (vgl. dazu der Steppe, die Noniadenskythen Strabons, erst
Niese Rh. Mus. XLIT 567). Strabon (VII 310) sich zu wenden brauchte, dass er vielmehr an den
«rzahlt, Pairisades habe seine Herrschaft dem Mi- in und um Pantikapaion wohnenden Skythen will-
thradates ubergeben ; nach der eben angezogenen fahrige Werkzeuge zur Ausfflhrung seiner Plane
Inschrift zieht Diophantos, der Feldherr des Mi- fand. Dass Saumakos sich auf die Skythen, die
thradates, gleich bei seinem ersten Aufenthalt in 50 Georgoi des Strabon, wie der historische Zusam-
Chersones nach dem B. und fuhrt auch dort in menhang meines Erachtens lehrt, sttitzt, lasst ver-
kurzer Zeit grosse und bedeutende Thaten aus. muten , dass eine vorwiegend auf die landliche
Worin diese bestanden, sagt die Inschrift, die BevClkerung der skythischen Ackerbauer sich
von Chersonesos ausgeht und daher die diese stiitzende Partei einer anderen wesentlich auf die
Stadt beruhrenden Ereignisse hervorhebt, die bospo- griechische StadtbevOlkerung angewiesenen gegen-
ranischenAngelegenheitendagegennurkurzstreift, iiberstand; wenn diese Parteiungen schon langer
nicht; damals kann Pairisades des Mithradates andauerten und schon unter Pairisades fur oder
Hulfe wohl angerufen, aber wohl noch nicht ihm gegen die Annexion durch Mithradates Stellung
seine Herrschaft ubergeben haben, denn auf dem nahmen

,
begreift man leicht die SchneUigkeit,

zweiten Zug, den Diophant nach kurzer Riickkehr 60 mit der Saumakos seinen Anfstand zu stande
nach dem Pontos wieder in die Krim unternahm brachte, mit der er den KOnig totete, den sieg-
und worauf er nach Besiegung der mit den Rho- reichen Feldherrn Diophant zur Flucht notigte
xolanen verbundenen Skythen abermals an den und sich selber auf den Thron setzte. Wir be-
B. kommt, war noch Pairisades in seiner Haupt- sitzen noch eine Munze mit der Aufschrift §aot.
atadt. Bei dieser zweiten Anwesenheit des Dio- Savfi. (Weil Ztschr. f. Num. VHI 329). Aller-
phant in Pantikapaion wird Pairisades dem Mi- dings dauerte des Saumakos Herrlichkeit nicht
thradates seine Herrschaft ubergeben haben, wie lange: mit neuen Hiilfskraften erschien im nach-
Strabon sich ausdriickt; die Inschrift meldet: xal sten Fruhjahr Diophant abermals am B., eroberte
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Pantikapaion , bestrafte die Schuldigen am Auf-

stand, nahm Saumakos gefangen, der in die Re-

sidenz des Mithradates geschickt wurde, und stellte

definitiv die Ordnung der Dinge so her, dass sein

Herr fortan KOnig des B. war. Von jetzt an ist

filr die folgende Zeit der Pontos und B. unter

einem KOnig; das alte Spartokidenreich blieb

nicht auf seine alten Grenzen beschrankt, sondern

Chersones nnd die ganze Krini bis zur Land-

zunge werden damit vereinigt (Strab. VII 309ff.) 1

und sicher auch auf der asiatischen Seite einige

griechische Colonien, die bisher noch nicht den

Spartokiden unterthan waren, wie Phanagoria,

hinzugefiigt. Denn in Mithradates Zeit war Phana-

goria dem bosporanischen Reich unterthan (Appian.

Mithr. 108). War der Zuwachs an Land, das

Mithradates seinem angestammten pontischen Reich

hinzufiigte, bedeutend, so waren andererseits auch

die Hiilfsmittel, die ihm daraus zuflossen, ansehn-

lich: 18 Myriaden Medimnen Getreide und 200 5

Talente Silbers war der jahrliche Tribut, der den

neuen Landesteilen auferlegt wurde (Strab. VII

311). Auch unter den Truppen des Mithradates

finden wir in dem bald darauf ausbrechenden ersten

Krieg mit den Romern Bosporaner.

Naheres fiber den B. hOren wir erst wieder

nach dem Ausgang dieses ersten Krieges; als

Murena den sog. zweiten Krieg mit Mithradates

begann, war letzterer mit der Ausriistung einer

Expedition gegen den B. beschaftigt, wo Auf- {

stand herrschte. Wir haben eine Miinze mit der

Aufschrift: agxovros 'Yyiaivovtoe (Bull. hell. VI

211) ; in diesem Hygiainon erkannte gewiss richtig

Th. Reinach (Mithradat Eupator, deutsche Ausg.

184) einen bosporanischen Statthalter, den die

Erfolge der Rflmer bei Chaironeia und Orchomenos

ermutigten, die Pahne der EmpOrung aufzupflanzen

nnd unter seinem eigenen Namen und unter dem
Titel eines Archonten, demselben Titel, unter dem
auch einige Jahrzehnte spater der aufriihrerische •

Asander pragen liess, bevor er den KOnigstitel

annahm, Miinzen schlagen zu lassen. Aber erst

nach Beendigung des Krieges mit Murena kara

Mithradates dazu, den B. wieder zu unterwerfen;

die von Strabon erwahnten (VII 307) Schlachten

des mithradatischen Peldherrn Neoptolemos, der

im Winter auf dem festgefrorenen B. Kimmerios

eine Land- und im Sommer ebenda eine Seeschlacht

schlug, geho'ren in diese Zeit (s. Niese a. a. 0.).

Jedenfalls gelang Mithradates die Unterwerfung

des B. : im J. 81 v. Chr. setzte er dort seinen

Sohn Machares als KOnig ein (Appian. Mithrad.

67). Damit ist gewiss nicht gesagt, dass der B.

vom Pontos losgetrennt war und ein selbstandiges

KOnigreich bildete, vielmehr war Machares nnr

VicekOnig und blieb seinem Vater fur seine Hand-

lungen verantwortEch, ahnlich wie schon Mithra-

dates seinen gleichnamigen Sohn zum Vicekonig

fiber Kolchis gemacht hatte; jedenfalls betrach-

tete er sich selbst bis an sein Ende als recht-

massigen KOnig und Herrscher des B. Machares

musste dies Verhaltnis weniger znsagen; nach

einer lauen Unterstfitzung seines Vaters wahrend

des bald darauf erfolgenden dritten Krieges mit

den Bomern trat er nach den ersten grossen Nie-

derlagen des Mithradates, als Lucullus selbst Si-

nope belagerte, auf die Seite der ROmer, unter

deren Preunde und Bundesgenossen er aufgenom-

men wurde unter der Bedingung, dass er die von

den Befehlshabern in Sinope ihm anvertrautert

Schatze ausliefere und die Getreidesendungen, die

er bisher der belagerten Stadt zugeschickt hatter

von jetzt ab dem Belagerungsheere zusenden sollte,

wodurch er die Eroberung der einer Hungersnot

ausgesetzten Stadt wesentlich erleichterte. Pur
diese Verraterei ereilte ihn bald genug die Strafe.

Es ist ja bekannt, wie der alte Mithradates von

Pompeius, dem Nachfolger des Lucullus, aus seinem

angestammten Reich vertrieben, unter unglaub-

lichen Muhsalen langs der Ostkfiste des schwarzen

Meeres flota und auf diesem Wege endlich an den

B. Kimmerios kam. Machares versuchte gar keinen

ernstEchen Widerstand; als sein Vater vor den

Mauern Pantikapaions erschien, sttirzte er sich in

sein Schwert, wahrend die Thore der Stadt dem
Konige sich Cfrheten (65 v. Chr.). Hier am B.

fasste Mithradates den kiihnen Plan, wie einst

i Hannibal nach Italien zu marschieren, um Roms
Macht an Ort und Stelle zu zertrummern: stand

doch Pompeius, sein grosster Gegner und Roms
ruhmvollster Feldherr, fern in Syrien, und glaubte

er doch bei Ausfiihrung dieses Planes auf die Bei-

hiilfe der Kelten in Oberitalien und an der mitt-

leren Donau rechnen zu kOnnen. Sein geretteter

Schatz von 6000 Talenten (30 Millionen Mark)

wurde mit freigebiger Hand an die nahen und

fernen Dynasten barbarischer VOlker verteilt, bei

t denen ohnehin sein Name noch viel gait und die

ihm bereitwillig Zuzug und Hiilfe versprachen.

In seinem eigenen Lande rtistete Mithradates ein

Heer, in das* er Preie und Sclaven einreihte und

das er in kurzer Zeit auf 36 000 Mann brachte,

er liess Holzungen fallen, um aus dem Holz Wurf-

geschosse und Kriegsmaschinen zu machen, und
Pnugochsen toten, um aus ihrer Haut Bogensehnen

herzustellen , dazu wurden Kriegssteuern ausge-

schrieben und selbst der geringste Besitz_ als

) steuerungspflichtig herangezogen (Appian. Mithr.

107); und um das Unglfick fur die bosporanischen

Stadte voll zu machen, lahmte die von Pompeius

angeordnete Blockade des Pontos Euxeinos vOllig

den Handel (Plut. Pomp. 39) und wurden schliess-

lich alle diese Leiden durch ein Erdbeben ver-

mehrt, das sich im J. 64 v. Chr. ereignete (s.

Reinach Mithr. Eupator 401). Man begreift

leicht, dass die Unzufriedenheit von Tag zu Tag

wuchs, und dass es nur eines Funkens bedurfte,

) um dies Heer, das zum grOssten Teil aus bospo-

ranischen Landeskindern bestand, die lieber ihren

friedlichen Beschaftignngen nachgingen — dies

folgt klarlich aus Appian (Mithr. 108): xal tbv

OXQarbv sv VTioylq cxa>v °*> fitfal°S fl &ia xhv

avdyxrjv rij; OTgarcias xal Si
1

sorpogcbv Paovzrjta—
zum Aufruhr und Abfall zu bewegen. Und ebenso

waren die zahlreichen rOmischen Emigranten und

tiberlaufer, die bei Mithradates sich aufhielten

und zu einer Truppe vereint waren — sie haben

9 jedenfalls ein eigenes Lager, s. Appian. Mithr.

110 — ein unzuverlassiges Element und leicht

zum Abfall zu bewegen, wenn ihnen statt des

ihnen jedenfalls unsympathischen Kriegszuges

nach Italien andere Hoffnungen gemacht wurden.

Phamakes, des Mithradates eigener Sohn, benfitzte

diese fiberall sich kundgebende Gahrung, fiel mit

dem Heer von seinem Vater ab und liess auch

von dem Heere zum KOnig sich ausrufen, wahrend
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Mithradates nach einem vergeblichen Versuch, seine

eigene Autoritat herzustellen, von einem seiner

Leibwachter sich toten liess. Pharnakes sandte

den Leichnam seines Vaters an Pompeius und
wurde zum Preund und Bundesgenossen Roms er-

klart und als KOnig von B. anerkannt ; das KOnig-

reich Pontos dagegen gab man ihm nicht zuruck

(Fruhjahr 63 v. Chr.).

63—47 v. Chr. Pharnakes. Was er gethan,

um die schweren Wnnden , die sein Vater dem '.

Handel und Wohlstand des B. geschlagen, zu

heilen, wissen wir nicht; den ausseren Umfang
des Reiches, wie er zu Zeiten des Mithradates

gewesen, behielt er nicht bios bei, sondern dehnte

ihn bis an den Don aus, wo das griechische Em-
porion Tanais fortan den bosporanischen Herr-

schern unterthan blieb (Strab. XI 495); auf einem

dieser Zuge, deren Frucht die Unterwerfung der

Ma'iten bis an den Don war, wird er auch mit

den Dandariern feindlich zusammengestossen sein

'

und ihnen ihr Land durch Ableitung des Hypanis

(jetzt Kuban) fiberschwemmt haben. Nach aussen

tritt Pharnakes kraftvoll auf. Man versteht es

vollkommen, dass er auch die Stadt Phanagoria,

die seinem Vater unterthan, von Pompeius aber

ffir frei und autonom erklart war, sich wieder

nnterwarf; dass er dabei so human wie mOglich

verfuhr und die Stadt vor Schaden zu bewahren

suchte, macht ihm nur Ehre (Appian. Mithr. 113.

120). Aber sein Ehrgeiz liess ihn nicht mit der

Herrschaft fiber das bosporanische Reich zufrieden

sein.

Der mit dem Beginn des J. 48 v. Chr. in Rom
sich entwickelnde Bfirgerkrieg zwischen Caesar

und Pompeius, der zu des letzteren Niederlage

bei Pharsalos ffihrte, liess auch Pharnakes die Ge-

iegenheit gunstig erscheinen, um die pontischen

Provinzen, das alte Reich seines Vaters Mithra-

dates, wiederzuerobern: er brach mit seinem Heere

nach Kleinasien auf und unterwarf sich ausser

der Landschaft Kolchis viele Stadte Kappa-
dokiens und des Pontos, schlug den ihm ent-

gegengeschickten rOmischen Feldherrn Domitius

Calvinus und war auf dem Marsche nach Asia

und Bithynia, als die Botschaft von dem Abfall

seines Feldherrn Asander, den er am B. als Statt-

halter zurfickgelassen hatte, ihn zum Riickmarsch

bewog. Die am 2. August 47 geschlagene Schlacht

bei Zela, worin Pharnakes von Caesar vOllig be-

siegt wurde, vernichtete mit einem Schlage alle

Hoffnungen des KCnigs : nnr mit wenigen Lenten
rettete er sich nach dem B. ,

bemachtigte sich

zwar der Stadte Pantikapaion und Theodosia,

wurde abervon Asander besiegt und in der Schlacht

getotet (Cass. Dio XLII 45f.). Auch der von
Caesar zum KOnig des B. ausersehene und mit

der Bekriegung des Asander betraute Mithradates

von Pergamon, der auf seinem Zug dorthin, offen-

bar um sich Geld zu verschaffen, das Heiligtum

der Leukothea im Moscherlande ausraubte (Strab.

XI 498), wurde von Asander besiegt und getotet

(Dio XLII 48. Strab. XIH 625). Somit blieb

Asander Herr des B., den er 29 Jahre lang be-

herrschte; die Mfinzen mit seinen Regierungs-

jahren, die vom 2. bis zum 29. reichen, hat v. S alle t

(Beitrage zur Geschichte u. Numism. d. KOnige des

kimmerischen B., Berlin 1866) zusammengestellt.

Sallet lasst den Asander von 46—18/17 regieren.

Zwar ist er erst seit der Besiegung des Mithradates,

die nicht vor Ende 47, wahrscheinlich aber erst im
J. 46 stattfand, im dauernden und, so viel wir

wissen, ungestOrten Besitz des B. ; aber seine Er-

hebung zum Herrscher des Reiches anfangs unter

dem Titel apjfow, erst spater als fiaoilsv?, und sein

Abfall von Pharnakes fallt sicher ins J. 48. Denn
wenn die Schlacht bei Zela am 2. August 47 ge-

schlagen wurde, so fiel der Sieg fiber Domitius gegen

das Ende des J. 48, was unzweifelhaft aus Cassius

DiosWorten (XLn46) Sxei/imv jzQootju hervorgeht,

und damit der Aufbruch des Pharnakes nach Klein-

asien wenn nicht in den Anfang, so doch vor die

Mitte desselben Jahres. Dass aber Asander bald

nach der Abreise seines KOnigs sich empOrte,

lehrt uns derselbe Dio. Und ich sehe gar keinen

Grund gegen die Annahme, dass er, sobald er die

Fahne der EmpOrung aufpflanzte, auch den Titel

Archon, womit er zuerst auf seinen Mfinzen er-

scheint, annahm und auf seinen Mfinzen von die-

sem Zeitpunkte an , also vom J. 48/47 an, seine

Regierungsjahre rechnete. Nun bezeichnet er sich

auf Mfinzen aus seinem vierten Regierungsjahr

als fiaertevg, und dies vierte Regierungsjahr flele

bei der obigen Annahme in das J. 45/44, also

noch vor oder unmittelbar nach Caesars Tod. Dass
aber Asander bei Caesars Lebzeiten sich KOnig
habe nennen kOnneD, halt Sallet fur unmOglich,

der sogar die Annahme dieses Titels erst, seitdem

i M. Antonius zum Machthaber nach der Schlacht

bei Philippi sich aufgeschwungen , ffir mOglich

halt. Aber eine Abhangigkeit Asanders von Rom,
wie bei seinen Nachfolgern, ist nicht aus den

Denkmalern ersichtlich; auf seinen Mfinzen er-

scheint sein eigenes Bildnis, nicht das von Caesar

oder Antonius. Warum sollte er also nicht aus

eigener Machtvollkommenheit sich Kflnig genannt

haben? War ihm aber an der Bestatigung dieses

Titels von seiten Roms gelegen, warum sollte er

i sie nicht auch sei es durch Fursprache einfluss-

reicher Freunde, sei es durch eigenes Bitten von

Caesar bekommen haben? Das steht doch fest,

dass Caesar nach dem Untergang des Mithradates

von Pergamon nichts unternahm, um dafttr an Asan-

der sich zu rachen und ihn aus dem B. zu vertreiben,

vielmehr ungestort ihn im Besitz desselben liess.

Das weist doch darauf hin, dass es irgendwie zu

einer Verstandigung zwischen Caesar nnd Asander
gekommen ist. Fallt also Asanders erstes Regie-

irungsjahr ins J. 48/47, so fallt sein letztes ins

J. 20/19, da auf den Mfinzen als hCchstes das

29. Regierungsjahr sich findet. So lange nicht

andere mit noheren Daten sich finden, mfissen

wir hierbei stehen bleiben. Aus Asanders langer

Regierung erfahren wir nicht viel; Strabon be-

richtet von seiner Befestigung des Isthmos zwi-

schen Theodosia und dem maiotischen Meer, um
die Einfalle der Skythen besser abwehren zu

kOnnen (VH 311), und von der Ausbreitung seiner

I Macht bis zum Tanais (XI 495), wie in gleicher

Weise schon Pharnakes die ganze asiatische Seite

der Maiotis einschliesslich der Stadt Tanais sich

unterworfen hatte.

Dass Asander im J. 281 der bosporanischen

Aera, das dem J. 17/16 v. Chr. entspricht, tot

war, beweist eine Goldmunze mit dem Brustbild

der KOnigin im Diadem und der Aufschrift: fiaai-

XCaorjs Awdfisoig (s. v. Sallet Beitrage 15), denn
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zu Asanders Lebzeiten konnte diese Mfinze nicht

geschlagen werden. Sie beweist aber ferner, dass
Dynamis, die Gattin Asanders, der die Begierung
von ihrem sterbenden Gatten iibertragen war, eine
Zeit lang allein regierte und erst einige Jahre
nach Asanders Tod einem Mann Scribonius, der
des grossen Mithradates Enkel zu sein— Dynamis
war die richtige Enkelin desselben — und von
Augustus das Konigreich bekommen zu haben
behauptete, ihre Hand reichte. Scribonius be-
machtigte sich so des bosporanischen Eeiches;
dass er nach Asanders Tod in den B. gekommen,
geht deutlich aus Cassius Dios Worten hervor (LIV
24). Ihm gegeniiber verdient die Erzahlung von
einer Schlacht zwischen Scribonius und Asander
und von des letzteren durch Hunger herbeige-
ftihrten Tode, die in den pseudolukianischen Ma-
krobioi c. 17 sich flndet, keinen Glauben.

IV. Bomische Kaiserzeit. Aber in Eom
war man mit dieserEntwicklung der bosporanischen
Angelegenheiten keineswegs zufrieden; Augustus
entsandte Agrippa, der seinerseits den KOnig Po-
lemo vom Pontos in den B. einzuriicken beauf-
tragte. Als dann im Friihjahr 15 v. Chr. Agrippa
selbst in Sinope eintraf, war Scribonius von den
Bosporanern getotet, und diese selbst hatten dem
Polemo sich ergeben, nachdem sie vorher Wider-
stand versucht, aber auf die Kunde von Agrippas
Nahen davon Abstand genommen hatten (Cass.

Dio a, a. 0. Joseph, ant. Iud. XVI 12ff. ; Tiber!

die Zeit vgl. W. v. Voigt Quo anno Agrippa
expeditionem Bosporanam fecerit in Griech. Studien
fur H. Lipsius 134).

Polemo erhielt zu seinem friiheren Besitz jetzt

noch das Konigreich B. und heiratete die Dyna-
mis ; beides mit Zustimmung des Augustus. Dies
fallt gewiss noch ins J. 15 v. Chr.; v. Voigt
hat a. a. 0. mit Eecht darauf aufmerksam ge-
macht, dass Cassius Dio alle die bosporanischen Er-
eignisse, die nicht gleichzeitig sein kflnnen, des- 1

halb zum J. 14 v. Chr. erzahlt, weil der vom
Senat dem Agrippa angetragene Triumph und
dessen Ablehnung in dies Jahr gehflrt. Zwischen
diesem Ereignis und der Einrichtung des B. muss
aber eine geraume Zeit liegen , da Augustus in

Gallien war und Agrippa an ihn, nicht an den
Senat, tiber seine Massnahmen berichtete, letzterer

also erst wieder aufAugustus Meldung den Triumph
gewahren konnte.

_
Dynamis muss bald gestorben sein ; nach ihr \

heiratete Polemo die Pythodoris, deren Hochzeit
Mommsen in die J. 12—8 v. Chr. setzt (Ephem.
epigr. I p. 270); aus dieser Ehe stammten, wie
Strabon uns mitteilt, drei Kinder, zwei Sonne
und eine Tochter. Von den Sohnen lebte Polemo
bei der Mutter als Privatmann, bis er nach deren
Tod Konig vom Pontos und, wie wir spater sehen
werden, auch voriibergehend vom B. wurde.

Von Polemos I. Begierung im B. wird uns
nur durch Strabon (XI 493) berichtet, dass er die e
am Fluss gleichen Namens gelegene Stadt Tanais
wegen ihrer Unbotmassigkeit zerstorte; da dies
v£<uok' geschehen war, als Strabon schrieb — und
das 12. Buch schrieb er wegen der Erwahnung
des Polemoniden Zeno als KOnig von Klein-Arme-
nien nach 18 n. Chr. — , so ist hieraus ein An-
haltspunkt fur das Todesjahr des Polemo zu ge-
winnen. Wenn er, wie man gewohnlich annimmt,

bereite im J. 8 v. Chr. starb, so konnte schwer-
lich nach dem J. 18 n. Chr. Strabon von seiner
ZerstOrung der Stadt Tanais als von einer vscooxc
geschehenen sprechen. Und wo sonst vewoxi von
ihm gebraucht wird (vgl. XII 556), bezieht es
sich auf Ereignisse, die vom Standpunkt des
Schriftstellers der jiingsten Vergangenheit ange-
hOren. Man wird geneigt sein, das Todesjahr des
Polemo naher an das J. 18 n. Chr. heran als

3 weiter davon abzuriicken ; aber genau kennen wir
dasselbe nicht. Er flel im Kampfe gegen die
Aspurgianer, die Strabon (XI 495. XII 556) fur
einen Volksstamm, der auf einem Eaume von 500
Stadien zwischen Phanagoria und Gorgipia wohnte,
halt. Niemand sonst erwahnt diese Aspurgianer
und die Endung -tavoi ist auch bei einem Volks-
stamme nicht gerade gewohnlich ; ausserdem
ist dieser Landstrich zwischen Phanagoria und
Gorgipia seit alters von Sindern bewohnt (vgl.

) Strabons Worte xeXsvxrjoavzog [sc. IIoXi(ia)vog\ sir

xotg 'AoxovgyiavoTg xaXovntvotg x&v jisqi xfjv Stv~
Sixr/r jjagjiaemv) und seit mehreren Jahrhunderten
bereits dem bosporanischen Eeich einverleibt, was
Strabon (XI 495) noch ausdriicklich fur seine Zeit
bezeugt. Aber Strabon irrte sich mit der Be-
hauptung, dass die Aspurgianer ein Volksstamm
waren, es waren vielmehr Freunde und Anhanger
eines Mannes Namens Aspurgos. Dieser Eigen-
name kommt in diesen Gegenden nachweislich

)vor, s. Wilmanns Exempla 535. Auch das auf
Inschriften des 2. und 3. Jhdts. n. Chr. vorkom-
mende 6 em x&v Aojcovgyiavdv (Latyschew
29. 431) beweist nicht * dass 'Aosiovgyiavoi ein
Volk sind ; der Noniinativ ist nicht oi Aojiovq-
yiavoi, sondern xa 'Aonovgyiava , womit ein Ort,
ein Schloss oder ahnliches, das nach einem Aspur-
gos genannt ist, gemeint sein wird. In den man-
cherlei uns erhaltenen mit 6 ini gebildeten Titeln

bosporanischer Beamter bezeichnet das auf sjtl

i folgende Wort nie einen Volksstamm , dem der

.

Betreffende vorgesetzt ist. Nun ist es doch sicher
kein Zufall, dass die strabonischen Aspurgianoi
zeitlich zusammentreffen mit der Eegierung eines
Konigs Aspurgos (Latyschew 36. 304), von dem
eine Inschrift aus dem bosporanischen J. 313
(Mlr ')> das> wenn der Einer richtig erganzt ist,

dem J. 16 n. Chr. entspricht, das aber auch,
wenn der Einer niedriger oder hoher sein sollte,

ungefahr der Zeit entspricht, die wir oben nach
i Strabon fur Polemos Tod in Anspruch nahmen,
erhalten ist (Latyschew 364). Dieser Konig
Aspurgos heisst auf einer Inschrift (Latyschew
36) tov etc paotXimg 'Aoavdgoxov , also Sohn
eines Konigs Asandrochos, der bisher vollkommen
unbekannt ist. Da aber der Zeit nach Aspurgos
dem Konig Asander nahe steht, hat man gewiss
mit Eecht in dem 'Aoavdgo/ov der Inschrift die-

sen Asander erkennen wollen und die sonst nicht
fibliche Form Aaavdqoxov fur Steinmetzfehler statt

Aodv&gov erklart. Jedenfalls an der Existenz
eines Konigs Namens Aspurgos bald nach Augu-
stus Tode ist nicht zu zweifeln; ist dieser aber
ein Sohn des Asander, so erklart sich vollkommen,
wie er durch die Heirat seiner Mutter Dynamis
mit Polemo und durch des letzteren Erhebung
auf den Thron des bosporanischen Eeiches in seinen
Eechten und Erwartungen auf die Erbfolge sich
betrogen und getauscht fand, wie er eine Paitei •
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um sich bildete, die nach ihm 'Aanovgyiavot hiessen

und wie Polemo unter der Maske der Freund-

schaft (im nQoaaoirjoei cpiMag), aber mit bOsen Ge-

danken im Hintergrunde sich ihnen n&herte, von

Aspurgos und seinen Genossen aber in seinen

wahren Absichten erkannt, angegriffen und ge-

totet wird. Also dem Polemo folgte Aspurgos;

Polemos Witwe Pythodoris beherrschte fortan nur

das Konigreich Pontos (Strab. XII 556 u. 0.). In

Eom that man nichts , soviel wir erfahren , um 1

Polemo, den Schiitzling des Augustus und des

Agrippa zurachen; vielmehr muss Aspurgos irgend-

wie seine Anerkennung durchzusetzen verstanden

haben, denn auf den Inschriften (Latyschew
36. 804) heisst er wdogw/MXiog und tpMxatoag,

der beste Beweis, dass er mit Eom in Frieden

lebte und mit Boms Zustimmung im B. herrschte.

So wenig wir von seiner Eegierung auch wissen,

so lehrt doch die eine Inschrift (Latyschew
36), dass er ein kriegerischer Fiirst war, der nicht 5

bios jenseits der Meerenge auf der asiatischen

Seite die Herrschaft iiber die Sinder und Maiten,

wie schon die Spartokiden, und auch iiber die

Tanaiten, wie seine unmittelbaren Vorganger, auf-

recht erhalt, sondern auch neue Volksstamme wie

die Tarpeitai und die Toretai, die vorher, wie es

scheint, nicht dem bosporanischen Eeich unterthan

waren, sich unterwirft und auch auf der tauri-

schen Halbinsel die alten Feinde, die Skythen

und Taurer, zuruckdrangt und zur Unterordnung

;

unter seine Oberherrschaft zwingt ; der hier vor-

kommende Ausdruck vnoxdl-avxa. (der Stein vuo-

Taoavxa) Zxv&ag xai TavQovg ist bestimmt ge-

nug, um daraus zu entnehmen, dass jedenfalls

unter Aspurgos von den unter den letzten Spar-

tokiden iiblichen Tributgeldern an die Skythen

keine Eede war. Das Todesjahr des Aspurgos ist

vCllig unbekannt; es steht aber nichts der An-

nahme entgegen, dass er die ganze Begierung des

Tiberius hindurch regierte und erst am Ende der- .

selben oder zu Anfang der Eegierung des Gaius

starb ; von letzterem horen wir, dass er im J. 38

n. Chr. den Polemo II., den Sohn des Polemo I.

und der Pythodoris, als Konig iiber den B. ein-

setzte (Cass. Dio LVHH 12).

Wegen der Miinzen aus den bosporanischen

J. 289—335 = 8 v. Chr.—38 n. Chr. mit ver-

schiedenen Monogrammen verweise ich auf Laty-

schews Einl. XL f., der wohl endgultig die

alte Annahme, dass zwischen Polemo I. und Po-

lemo II. drei, ja sogar 4 verschiedene KOnige,

die man Eheskuporis oder Sauromates nannte,

fiber den B. geherrscht hatten, beseitigt hat. Aber

auch heute noch sind manche Monogramme nicht

aufgelost; oder wer glaubt, dass dasMonogramm ft ,

das auf Munzen aus den J. 289—304 (8 v. Chr.

—8 n. Chr.) vorkommt, richtig in Aspurgos, der

Sohn der Dynamis, der Enkelin des Mithradates,

aufgelost ist? Auf Munzen der J. 305 und 306 = 9

und 10 n. Chr. erscheint das Monogramm ffl£ ;

das soil heissen TifilQiog Klavdiog Negoor und eine

Schmeichelei fur den damals mit dem pannoni-

schen Kriege beschaftigten Tiberius sein. Man be-

greift nicht, warum dann nicht Tibers Name voll

auf die Munze gepragt und der Anlass dazu ge-

setzt wurde. Das Monogramm war doch

sicher schon den Zeitgenossen ein Eatsel, wenn

die obige AuflOsung richtig ware. Solange nicht

diese und ahliche Monogramme sicher aufgelost

und gedeutet sind, kOnnen wir diese Munzen fur die

Geschichte nicht verwerten.

Also im J. 38 n. Chr. wurde Polemo II. KOnig

des B. Aber die Umtriebe der Achaimeniden,

denn als solche fuhlten sich die Briider Mithra-

dates und Kotys, die Sonne des Aspurgos (La-

tyschew 32. 37. Kohne Muse"e Kotschoubey II

218), mussen anhaltend gewesen sein, jedenfalls

waren sie erfolgreich. Denn der Kaiser Claudius

zeigte sich ihren Anspriichen geneigt, rief im
J. 42 den Polemo II. aus dem B. ab und machte

Mithradates zum Herrscher desselben (Cass. Dio

LX 8).

Mit diesem Mithradates kommt die Herrschaft

wieder an die Familie des Aspurgos, in deren Be-

sitz der bosporanische Thron fur lange Jahre bleibt.

Da, wie wir sahen, Aspurgos ein Sohn des Asan-

der und durch Asanders Frau Dynamis ein Gross-

sohn des Pharnakes ist, so fallen damit alle Hy-
pothesen von einer aspurgianischen und, weil man
die Aspurgianer fur Sarmaten hielt, von einer

sarmatischen Dynastie, die nach Polemo I. den

B. beherrscht haben soil. Unzweifelhaft galten

Aspurgos und seine Nachfolger als Nachkommen
der Dynamis fur Achaimeniden, wie schon die

Anwendung der pontischen Aera auf ihren Munzen

beweist; vgl. Cass. Dio LX 8. Tac. ann. XII 18.

Mithradates II. (oder, wenn man den von

I Caesar zum Konig von B. ausersehenen, aber von

Asander, bevor er nur die Herrschaft antrat, ge-

toteten Mithradates von Pergamon mitzahlt, UI.)

muss dem Vertrauen, das Claudius in ihn setzte,

nicht entsprochen und als KOnig von B. die Zu-

friedenheit des Kaisers sich nicht erworben haben.

Denn ohne dass wir genau die Griinde wissen (wenn

man nicht aus Tacitus Worten: frater Cotys,

proditor olim deinde hostis metuebatur Umtriebe

und Verdachtigungen des Kotys in Eom annehmen

)will), wurde Mithradates durch Claudius wieder

mit Waffengewalt seiner Herrschaft entsetzt und

an seine Stelle sein Bruder Kotys zum Konig des

B. ernannt. Kaum hatten aber die rOmischen

Legionen unter Didius Gallus die Krim.verlassen,

als Mithradates, der vor der rOmischen Ubermacht

geflohen war und zwar zu den barbarischen Stam-

men auf der asiatischen Seite der Maiotis, von

diesen letzteren einige in sein Interesse zu Ziehen

wusste und hauptsachlich auf die Stamme der

)Dandarier und Siraker sich stiitzend in den B.

einzufallen sich anschickte. Kotys und der Com-

mandeur der wenigen zuruckgebliebenen rOmischen

Truppen, Iulius Aquila, fuhlen sich allein dem
drohenden Ansturm gegenuber zu schwach und

verbinden sich mit Eunones, dem Konig der den

Sirakern benachbarten Aorsen. So kommt es zum

Kampf zwischen den Brudern. Die Stadt der

Dandarier, die Mithradates verlassen, wird ohne

Schwertstreich genommen und die Hauptstadt der

0 Siraker im Sturm erobert — diesen glftcklichen

Thaten des Kotys gegenuber machten dieVerbun-

deten des Mithradates ihren Frieden mit Eom,

und Mithradates selbst suchte durch Eunones die

Verzeihung des Claudius nach, die er auch erhielt.

Unter Eskorte wurde er nach Eom gebracht, wo

er noch lange lebte und erst unter Galba als Mit-

schuldiger des Nymphidius Sabinus getotet wurde.

Mithradates kam im J. 49 n. Chr. nach Eom,
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darnach fallt der Krieg mit ihm woM ins J. 47
oder 48 (Tao. ann. XH 15f. Plut. Galba 13. 15).
Seine Entfernung vom Throne muss aber noch
friiher, wohl im J. 46 n. Chr., stattgefunden haben,
denn die erste Mtinze seines Bruders und Nach-
folgers Kotys ist aus dem J. 342 = 46 n. Chr
(Kohne MusiSe Kotsch. II 221).

Kotys I. regierte also von 46 n. Chr. an bis
wenigstens zum J. 69 n. Chr., aus dem seine
letzte Mtinze datiert ist (Kohne a. a. 0. 227).
Im J. 71 n. Chr. lernen wir durch eine Inschrift
(Latyschew 355) Tib. Iulius Rheskuporis als

KOnig des B. kennen; ob dieser der Nachfolger
des Kotys^ ist oder ob zwischen beide noch ein
KOnig Iulius . . . eingeschoben werden muss , ist

um so schwerer zu entscheiden, als wir hier und
in der Folge fast ausschliesslich auf die Inschrif-
ten und Miinzen angewiesen und der Schriftsteller-

zeugnisse fast ganz beraubt sind. Auf der an-
gezogenen, leider sehr verstiimmelten Inschrift
lesen wir: . . . zov ex szgofydvcov fiaorteag Tijie-

giov 'lovXiov 'PJtjoxovjtfoQcJSog fiaoikewg Iovklov

[. . .] vlov. Allerdings hielt man friiher gestiitzt

auf CIA III 552 diesen Rheskuporis fur den Sohn
des Kotys, aber diese Inschrift gehOrt dem thra-
kischen KOnig gleichen Namens, s. Mommsen
Ephem. epigr. II p. 253. Wenn wir also nicht
einen bisher unbekannten KOnig Iulius . . . an-
nehmen und ihm die gerade fehlenden zwei Jahre
zwischen dem letzten datierten Monument des Ko- i

tys und dem ersten des Rheskuporis zuweisen
wollen, werden wir annehmen miissen, dass Kotys I.

schon den Namen Iulius trug, der yon Rheskuporis
an von alien bosporanischen KCnigen getragen
wird ; dann ist er natiirlich der Sohn und Nach-
folger des Kotys. Rheskuporis I. regiert von
spatestens 71—92, ihm folgt von 92—124 Tibe-
rius Iulius Sauromates I.

Von 124—131/2 regierte Tiberius Iulius Ko-
tys II.

<

Kotys II. starb im 428. Jahre der bospora-
nischen Aera; vom selben Jahre datiert auch die
erste Miinze des Tib. Iulius Rhoimetalkes (Kohne
Musee Kotsch. II 256. 263). In der unter Arrians
Namen gehenden Kiistenbeschreibung heisst es:
ejzei 8e eTzv&o/irjv Kozvv zezeXevzrjxevac, zov fiaoi-
Xsa rov Booxooov zov Ki/upegiov xalovfihov , exi-

fxeXeg exotrjodfitjv xal rov fie/gi zov Bootioqov
tzXovv SrjXdoai aoi, d>g ei ri fiovXevoio itegl rov Bo-
oxoQOv vjiaQXU aot xal rorde rov jzXovv /xt] dyvo-
ovvxi jiovXeveo&ai. Dass dieser einem echten Briefe
Arrians angehangte Periplus nicht von Arrian
selbst herrtthrt, habe ich gezeigt (Rh. Mus. LI
If.); der Name dieses oder auch eines anderen
bosporanischen Kotys ist benutzt, um die Fal-
schung glaubhafter zu machen und um vom achten
Briefe eine passende Uberleitung zu dem durren
und mageren, im grOssten Contrast zu dem
lebendigen una anschaulichen Schriftehen Arrians
stehenden Periplus um die Xordkfiste des schwar-
zen Meeres zu gewinnen. Also aus dieser Stelle
kann man nicht, wie man gethan hat, auf Er-
schiitterungen im bosporanischen Reiche nach
Kotys Tode schliessen, welche die Anwesenheit
Arrians, der damals Statthalter Kappadokiens war,
notwendig gemacht hatten, um dem Kaiser fiber
das, was im B. geschah, zu berichten. Ware
dieser Schluss richtig, so ware wohl auch Arrians

Bericht anders ausgefallen; nicht mit einem Worte
werden im fraglichen Schriftstilck die bosporani-
schen Angelegenheiten berlihrt, nicht einmal der
Nachfolger. den wir aus den Miinzen und In-
schriften kennen, Tib. Iulius Rhoimetalkes, ge-
nannt. Und dass dieser sofort folgte, lehren die

oben angezogenen Miinzen. Auch die von Rhoi-
metalkes bald nach seinem Regierungsantritt im
J. 430 = 133 n. Chr. dem Hadrian gesetzte In-,

Oschrift (CIG 2108 f = Latyschew 33) ent-

halt nicht den Namen des Plavius Arrianus, wie
Doulcet Quid Xenophonti debuerit PI. Arrianus,
Paris 1882, dem Nissen Rh. Mus. XLIII 238,
5 beistimmt, meint; denn . . . Xtov ^Ijjjiavov ent-

halt einen Namen 'IovMov $Xaovtavov, aber nicht

. . $[X. 'Aggjiavov, abgesehen davon, dass ein

romischer Statthalter als Epimelet einer vom bospo-
ranischen Konig dem Hadrian zu Ehren gesetzten
Inschrift nicht genannt werden konnte und durfte.

0 So gern wir auch naheres fiber die Geschichte
des B. wfissten, die obige dem Arrian falschlich

zugeschriebene Notiz ist nicht derart, um darauf
Schliisse zu bauen, vielmehr lehren die Miinzen,
dass Rhoimetalkes sofort dem Kotys folgte.

Tib. Iulius Rhoimetalkes regierte von 131/132
—153/154; er muss jung nach dem Tode seines
Vaters zur Regierung gekommen sein und anfangs
unter einem Vormund regiert haben, denn das
ist doch wohl der Sinn der Worte der Historia

)augusta (Anton. 9): Rimetaleen in regnum Bos-
foranum audito inter ipsum et curatorem ne-
gotio remisit, wo curator meines Erachtens nur
,Vormund' heissen kann. Laitys chews neueste
Erklarung (S.-Ber. Akad. Berl. 1895, 510), wo-
nach eurator soviel als ,romischer Curator wahr-
scheinlich des Legaten von Bithynien oder Kap-
padokien' sei, ist mir unverstandlich; da miisste
es doch mindestens •procurator heissen, und wenn
nicht der Name des Mannes, so doch wenigstens

) sein Amtsbezirk hinzugesetzt sein. Gerade wegen
der engen Verbindung von inter ipsum et cura-
torem empflehlt sich die tfbersetzung ,zwischen
ihm selbst und seinem Vormund' von selbst. Nach
Rhoimetalkes, fiber dessen Beziehnngen zur Stadt
Chersonesos ich auf den Artikel Chersonesos
verweise, herrscht Tib. Iulius Eupator 154/55—
wenigstens 170/71 — aus diesem letzteren Jahre
(= 467 der bosporanischen Aera) stammt die letzte

Miinze, welche wir von ihm haben. Wer Eupators
Vater war, ist nicht fiberliefert, daher wissen wir
auch nicht , in welchem Verhaltnis er zu Rhoi-
metalkes stand; da aber nach Eupator Tib. Iulius

Sauromates II. regierte, der des Rhoimetalkes Sohn
war, also mit Sauromates II. wieder die alte Dy-
nastie fortgesetzt wird, gehflrte sicher auf irgend
eine Weise dieser Dynastie auch Eupator an.

Des Tib. Iulius Sauromates EE. Miinzen reichen
von 471—507 = 174/75—210/11 n. Chr. (s. La-
tyschew XLIX); es fehlen also datierte Munzen
aus den J. 468—470; daher ist das Todesjahr
des Eupator und der Regierungsanfang des Sauro-
mates II. nicht genau festzustellen ; auch die

neue, aus Tanais stammende Inschrift des Eupa-
tor mit der Jahreszahl .fu' (wo also der Einer
weggebrochen ist), niitzt uns hier nichts (Mate-
rialy po arch. Rossij Villi 63). Auf Sauro-
mates II. folgt sein Sohn Tib. Iulius Rhesku-
poris II, der von 508—525 = 211/12—228'29
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n. Chr. regierte (Latyschew XLIX. Wroth
Coins of Pontus etc. 70f.), auf Rheskuporis II. sein

Sohn Tib. Iulius Kotys III. von 525—530 = 228/29
-233/34 n. Chr. (Wroth 72), gleichzeitig herrschte

aber Sauromates III., von dem Miinzen aus den
J. 526—529 = 229/30—232/33 existieren. Rhe-
skuporis III., von dem Munzen aus den J. 530
und 531 = 234/35—235/36 n. Chr. erhalten sind,

kann dem Kotys HL, Tib. Iulius Ininthimaios,

von dem Munzen aus den J. 531—536 = 234/35—239/40 n. Chr. vorliegen, demRheskuporis HI. ge-

folgt sein. Von 536—572 = 239/40—275/76 n. Chr.
sind Miinzen mit dem Namen Rheskuporis erhalten,

des Kenigs Tib. Iul. Rheskuporis der Inschriften

aus dem J. 546 und 547 (Latyschew 44. 46).

Fur uns ist dieser Rheskuporis der IV. seines

Namens. Aber wahrend des Rheskuporis IV. Re-
gierung erscheinen in den J. 550 und 551 =
253/54—255 Miinzen mit der Aufschrift paodicog
0agodviov. Den Namen, der friiher f&agedvfyg
gelesen wurde, hat v. Sallet (Ztschr. f. Numism.
IX 154) zuerst richtig <PagodvCr]g gelesen, sonst

ist absolut nichts fiber diesen Konig -Pharsanzes
bekannt. Es ist nun aber gewiss kein Zufall,

dass gerade in dieselbe Zeit, wo Pharsanzes nach
den Miinzen geherrscht hat, der Zug der Boraner
nach Asien, wozu die Bosporaner ihnen die Schiffe

gaben, fallt. Zosimus, der uns dies erzahlt (I 31),

ffigt hinzu, dass solange (iaoiXetg avroTg f/oav

naXi jzaod jzargog sx8sx6jj,evoi zr/v aoxtfv, dieselben,

vorwiegend auf Roms Freundschaft gestiitzt und
durch Roms Jahresgelder unterstiltzt die Gothen
von einem Ubergang nach Asien abgehalten hatten

;

sjzsi Se rov fiaoiXeiov yevovg Siatp&aQevzog dvd^iot

xtveg xal aJiepQififievoi rfjg fjyefiovlag xazsorrjaav

xvqioi, sei der langst geplante tJbergang der
Barbaren nach Asien endlich erfolgt. An dieser

Erzahlung des Zosimus zu zweifeln sehe ich keinen
Grund; Pharsanzes mussen wir als Usurpator des
bosporanischen Thrones betrachten, der, man weiss

nicht wie, den Rheskuporis verdrangte. Aber
allerdings ganz wOrtlich sind Zosimus Worte rov

PaoiXet'ov yevovg SiaipSaQevzog nicht zu nehmen;
denn des Pharsanzes Regierung kann nicht lange
edauert haben, und Rheskuporis muss wieder auf
en Thron gekommen sein — denn seine Miinzen

reichen bis 572 = 275/76 n. Chr.
Aber das ist jedenfalls in Zosimus Erzahlung

richtig, dass innere Unruhen im B. und der vor-

ftbergehende Verlust des Thrones von seiten der j

alten Dynastie, wozu auch noch die mangelhafte
Unterstutzung Roms durch Geld und Truppen
kam, da es beides selbst zur Verteidigung seiner

Donauprovinzen , die fortwahrend den Einfallen
der Gothen ausgesetzt waren, gebrauchte, den
Borancrn es erleichterte , von den Bosporanern
Schiffe zu bekommen, auf denen sie nach Asien
ubersetzten. Dauernd haben sich die Boraner
aber nicht im B. festgesetzt ; denn nach Rhesku-
poris haben wir noch folgende KiSnigsreihe: 572 <

= 275/76 n. Chr. Sauromates IV., aber schon vom
selben Jahr haben wir Miinzen des Tib. Iulius

Teiranes. die bis 575 = 278/79 n. Chr. reichen;
575—604-= 278/79—307/8 n. Chr. Thothorses;
605-619 = 308/09-322/23 Rhadamsadius; gleich-

zeitig mit Rhadamsadius regierte auch Rhesku-
poris V., von dem wir Munzen von 608—631 =
311/12—334/35 n. Chr. haben; ihre gemeinsame

Regierung ist auch aufeiner allerdings sehr schlecht

erhaltenen Inschrift bezeugt (Latyschew 3121
= CIG n 2108 dd). Seit dieser Zeit sind keine

Miinzen bosporanischer KOnige weiter erhalten;

aber neuere Funde sind wohl geeignet, die alte

Annahme, dass schon um die Mitte des 4. Jhdts.

das bosporanische Reich zertrummert und die alte

Dynastie des Thrones beraubt ware, zu erschiit-

tern. Die Inschriften einer christlichen Kata-
) kombe in Kertsch (Materialy po arch. Rossij VI
= Rom. Quartalsschrift YHI 19f.) aus dem J. 788
= 491 n. Chr. beweisen doch, wie der Herausgeber
KulakowskymitRecht bemerkt, dass die Existenz
der einheimischen BevOlkerung fortdauerte, wobei
diese ihre alte Kultur beibehielt, und dass die-

selbe gewiss tlberwiegend christlich war. Wich-
tiger ist noch eine andere Inschrift, von deren
Jahreszahl leider nur der Einer & erhalten ist,

und die abgefasst ist em Tifoolov 'lovXiov Aoi-

\nzovvov f}ami.e<og (Latyschew 49 1 vgl. Kula-
kowsky ROm. Quartalsschrift VIII 316). Also
damals herrschte fiber den B. ein einheimischer

KOnig, der, wie schon sein Name Tiberius Iulius

zeigt, direct von den uns bisher bekannten bospo-

ranischen Kfinigen abstammt; dieser Tib. Iulius

Doiptunes war Christ, wie die Inschrift beweist.

Aber in die Geschichte des B. seit der Mitte des

4. Jhdts., die uns so gut wie unbekannt ist, werfen
diese neuen Funde wohl ein sparliches Licht, er-

• hellen sie aber nicht, was nur von weiteren Fun-
den erwartet werden kann. Prokop (bell. pers.

I 12) berichtet, dass die Bosporaner engen An-
schluss an den Kaiser Iustinus von Byzanz ge-

sucht, und Iustinianus war bestrebt, die unmittel-

bare Macht des Kaisers am B. geltend zu machen
(Malalas chron. 430 B. = Theophanes chron. 175
de Boor) : dass der letztere nach Unterwerfung
des B. KOnige da eingesetzt, zu denen Tib. Iulius

Doiptunes gehOrte, wie Latyschew a. a. O. will,

ist mir sehr unwahrscheinlich ; davon weiss kein

Schriftsteller etwas. Die Inschrift des Doiptunes
ist sicher weit alter.

Das fiir diese ganze Zeit und fur alle bospo-
ranischen Konige seit Polemo I. charakteristische

Merkmal ist die Abhangigkeit von Rom: zwar
pragen sie Munzen mit ihren Bildnissen und
seit Rheskuporis I. auch mit ihren vollen Na-
men, zwar erbt der Thron, soweit wir verfolgen

kOnnen, wenigstens bis ins 3. Jhdt. hinein vom
Vater auf den Sohn oder er bleibt, wo dies

nicht der Fall ist, wenigstens in derselben Dy-
nastie, aber was sie sind, sind sie doch im Grunde
genommen durch Roms Gnade. Wie Polemo I.

und n. von Augustus und Gaius als KOnige des
B. eingesetzt, wie Mithradates n. von Claudius
eingesetzt und bald darauf abgesetzt wurden,
wie Kotys I. durch Hadrian das Diadem tragt,

was Phlegon Trallianus ausdrucklich hervorhebt

(FHG HI 602), wie Rhoimetalkes I. von Antoni-

nus Pius nach Rom berufen und, offenbar weil

bei der Untersuchung seine Sache als die bessere

befunden wurde, wieder in sein Reich zuriickge-

schickt wurde, alles das zeigt doch, wie abhangig
von Rom die bosporanischen Konige waren. Sie

selbst nennen sich auf den Inschriften constant

<piXood>Liaiog und <ptX6xaioaQ, sie selbst sind, seit-

dem der Kaiserkult auch in ihrem Ffirstentum
eingefiihrt war, die Oberpriester , die dgzieesTg
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xmv Sefiaoxwv, und wo sie den Kaisern Ehren-

denkmaler mit Inschriften errichten, nennen sie

die letzteren tor tSiov xxioxr\v oder xbv i'Siov

xai xrjs eavxov fiaoileias evsgyhr/r (Latyschew
33. 34) oder top eavxov awxrjoa xai svegyexrjv

(Latyschew 32. 354). Das Verhaltnis, in dem
die bosporanischen KOnige zu Bom stehen, findet

auch darin seinen prSgnanten Ausdruck, dass sie

Jaliresgelder beziehen (Lukian. Pseudomant. 57.

Zosim. I 31 : xai xa jiaga xmv fiaodecov avxoTg

sxovs ixaoxov jte/tjio'fieva Saiga); hiefiir fiber-

nahmen sie es als besondere Pflicht, die wilden

Horden der Steppe, erst die Skythen, dann die

seit Ende des 2. oder Anfang des 8. Jbdts. bis

an die Klisten des schwarzen Meeres und bis an
die Landenge, welche die taurische Chersones vom
Festland trennt, vorgedrungenen Gothen im Zaume
zu halten. Dass die vom Dnieper bis in die

Steppe der Krim hinein wohnenden Skythen ge-

rade wie zu Mithradates Zeiten, so nocb in der

rOmischen Kaiserzeit gefahrliche Nachbarn und
kampfeslustige Leute waren, lehrt die Tbatsache,

dass gerade mit ihnen wiederholt gek&mpft wurde.

Zu Anfang der Eegierung des Nero muss Plautius

Silvanus, der Statthalter von Untermoesien , die

von den Skythen belagerte Stadt Chersones be-

freien (CIL XIV 3608); diese in der Inschrift

ausdriieklicb von den Sarmaten unterschiedenen

Skythen sind doch dieselben, die schon Diophan-
tos in derselben Gegend bekriegtc und besiegte,

es sind die Beste der Skythen, die einst zu He-
rodots Zeiten ganz Sudrussland vom Don bis zur

Donau besetzt hielten. Hier zu Neros Zeit ge-

rade, wie spater noch einmal zu den Zeiten des

Kaisers Antoninus Pius (Hist. Aug. Ant. 9), wer-

den diese Skythen ron rOmischer Seite bekriegt

und zur Euhe gebracht; ob die bosporanischen

KOnige hieran beteiligt waren, erfahren wir nicht.

Auch fur sie war die Gefahr vor den Skythen
vorhanden, und wahrscheinlich sahen die EOmer
bei ihren Kampfen mit denselben auch die Bospo-
raner an ihrer Seite; jedenfalls fochten sie aber

auch allein gegen diese ihre uralten Feinde. Von
Kotys II. aus dem J. 123 und von Sauromates II.

aus dem J. 193 n. Chr. erfahren wir, dass sie die

Skythen bekampften und besiegten (Latyschew
27 [hiernach 26 zu verbessem]. 423). Sonst

hOren wir wenig von Kriegen : Sauromates II. be-

kampft ausser den Skythen noch die Siracher

zwischen der Maiotis und dem kaspischen Meer,

die schon zu Strabons Zeiten (XI 492. 506) ein

machtiges Volk, spater in den Bruderkrieg zwi-

schen Mithradates II. und Kotys I. verwickelt

waren (Tac. ann. XII 15). Dass die bosporani-

schen KOnige aber, wie die Inschriften lehren, die

Stadt Tanais seit Pharnakes fortdauernd besassen,

und dass diese letztere unter ihrem Scepter bliihte

und gedieh, zeigt doch, dass wie Sauromates II.

die dieser Stadt benachbarten Siracher, so andere

KOnige jedenfalls andere Volker dieser Gegend
bekampft haben; denn ohne eine kraftige Hand
und ohne Vertrauen auf ihre Macht hatten sie

dieses weit im Norden gelegene und rings von
Barbaren umgebene griechische Emporion wohl
nicht so lange halten kOnnen.

Der Umfang des Reiches wurde, soweit wir
sehen, nicht verringert; die Halbinsel Taman und
die Kfiste an der Maiotis bis zur Stadt Tanais

binauf und von der Krim jedenfalls die Ostliche

Halbinsel von der Meerenge bis zur Landenge
zwischen Kaffa und Arabat— das war im grossen

und ganzen der Umfang des bosporanischen Beiches

wabrend der Kaiserzeit. Nur Chersonesos, die

Stadt an der Westkiiste, welche Mithradates d;

Gr. seinem Beiche einverleibte, ging seinen Nach-
folgern verloren : unter Antoninus Pius wurde sie

eine freie und autonome Stadt (naheres s. im
Artik. Chersonesos Taurike). Dass das Beich

aber in dem Umfang, wie wir inn eben angegeben
haben, in den Gothen- und Hunnenstiirmen nicht

bestehen blieb, versteht sich wohl von selbst.

Dass dasselbe aber wohl langer, als man gewflhn-

lich annimmt, wenn auch in verringertem Um-
fang bestand, darauf haben wir oben bei Gelegen-

heit der Inschrift des Konigs Tib. lulius Doiptu-

nes aufmerksam gemacht. Es ist eine gerade in

den letzten Jahren Ofter hervoTgehobene That-

sache, dass nach dem Abzuge der Gothen nach
Westen sich Teile derselben auf der Krim an-

siedelten und dort bis ins 17. Jhdt. hinein nach-

weisbar sind, s. Tomaschek Gothen in der Krim,
Wien 1873. Braun Die Krimgothen, St. Peters-

burg 1890. Wenn ihnen auch, soweit wir wissen,

Pantikapaion nie gehOrte, so verschob sich doch
vielleicht durch ihre Ansiedlung die fruhere West-
grenze des bosporanischen Beiches und jedenfalls

erstand in ihnen an Stelle der Skythen, die seit

dieser Zeit entweder vernichtet oder von anderen

Volkern aufgesogen nicht mehr in der Geschichte

auftreten, ein neuer und keineswegs bequemerer
Peind. Erst durch die Hunnen*trat ein grOsserer

und fiir uns auch nachweisbarer Umschwung in

den bosporanischen Verhaltnissen ein: die Halb-
insel Taman und die Kfiste der Maiotis fiel in

ihre Hande , und auch die Krim geriet in ihre

Botmassigkeit, bis dann Iustinian Pantikapaion,

Cherson und die nicht von den Gothen besiedelten

Teile der Krim sich unterwarf.

Es scheint mir beachtenswert, dass von einer

axsiga Qgaxcov sowohl, als von einer onsTga Kv-
Tigia (Latyschew 290. 293) Soldaten in Panti-

kapaion begraben liegen ; das sind natiirlich auch
sonst nachweisbare rOmische Truppen. Ich mOcbte
daraus nicht auf eine dauernde Besatzung durch

romische Truppen schliessen, wohl aber auf eine

vortibergehende Unterstiitzung des bosporanischen

Heeres durch rOmische Abteilungen ; wann solche

Unterstfitzungen sich notwendig machten, entzieht

sich vollkommen unserer Kenntnis. Ich erinnere

aber daran, dass bei der Einsetzung des Kotys I.

zum Kfinig rOmische Truppen im B. anwesend
waren (Tac. ann. XII 15f.).

So diirftig auch die uns erhaltenen Nachrich-

ten fiber den Handel des B. in der Kaiserzeit

sind, so durfen wir doch mit gutem Grunde an-

nehmen, dass, solange die bosporanischen Konige
durch ihre eigene Macht und durch Bom unter-

stiitzt die rings umwohnenden Barbaren von
rauberischen Einfallen abhielten und sie ihre Macht
fiihlen lassen konnten, auch der Handel bluhte.

Bot doch das Land selbst wie auch das Hinter-

land einen Beichtum an Producten und Erzeug-

nissen, die, wie einst in Athen und dem griechi-

schen Mutterland, so jetzt in der neuen Weltstadt

Bom eifrig begehrt und gekauft wurden. Ich

brauche hier nur an die Fische der Maiotis und
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die Pelzwaren zu erinnern, um von dem von den
Ufern des Bha (heute Wolga) kommenden und in

der Kaiserzeit zuerst beriihmt gewordenen Eha-
barber und anderen Producten zu schweigen.

[Brandis.]

Bostar, karthagischer Name, griech. Bmoxa-
gog; Ba>oxa>g bei Polybios. Die Form Diodors

Ovodooxmg oder BoSooxojg kommt dem punischen
Original naher. Die tyrische Form lautet grie-

chisch Bovddorgaxog, s. die koische Inschrift Bull,

hell. V 206. Der Name soil ,Knecht der Astarte'

bedeuten (P. Schroder Die phOniz. Sprache 93.

108f.), doch ist diese Erklarung, wie P. Jensen
bemerkt, vielleicht unrichtig.

1) Karthager, ward 256 v. Chr. mit Hasdru-
bal zusammen gegen Eegulus mit zum Feldherrn
gewahlt (Polyb. I 30). Nicht verschieden von

ihm ist wahrscheinlich Bodostor, der (um 243
v. Chr.) als wenig geschickter Unterfeldherr Ha-
milkars auf Sicilien erwahnt wird. Er geriet in

Gefangenschaft und starb in Bom an den Miss-

handlungen, die er von seiner Warterin, der Witwe
des Atilius Eegulus, zu erdulden hatte, Diod.
XXIV 9. 12.

2) Karthager, Boe'tharch auf Sardinien, ward
zur Zeit des Soldnerkrieges um 240 v. Chr. von
den meuterischen SOldnern daselbst umgebracht,
Polyb. I 79.

3) Unterfeldherr Hasdrubals in Spanien. Den
Ubergang der beiden Scipionen fiber den Ebro
konnte er nicht hindern und lagerte Anfang 216
v. Chr. bei Sagunt. Er liess sich vom Iberer

Abilyx bereden, die spanischen Geiseln ihren An-
gehOrigen zu senden, wobei sie durch Abilyx den
ROmern fiberliefert wurden. B. wurde zur Rechen-
schaft gezogen und entging kaum dem Tode,

Polyb. Ill 98, 5f. Liv. XXII 22, 6f.

i) Gesandter Hannibals an Philipp V. von
Makedonien, ward von den Bflmern gefangen ge-

nommen 215 v. Chr., Liv. XXIII 34, 2.

5) Mit Hanno zusammen Befehlshaber der

punischen Besatzung in Capua, Liv. XXVI 5, 6.

12, 10. Appian. Hann. 4 (wo Btoxa fiberliefert ist).

Vielleicht nicht verschieden von Nr. 4.

6) Punier aus Sardinien, wegen dessen Er-
mordung M. Scaurus angeklagt und von Cicero
verteidigt ward, s. Cic. p. Scauro frg. 1, 8f.

;

vgl. Quintil. V 13, 28. VII 2, 10. [Niese.]

Bostra (I Makk. 5, 26 Booogga. Cicero ad
Quint, fr. II 10 [12], 3. Ptol. V 17, 7 Booxga.
Hieron. Onom. sacra ed. Lagarde 87, 1. 102, 17.

109, 3. 118, 5. 135, 8. 155, 26; Euseb. ebd. 213,
38. 232, 55. 253, 32. 268, 95. 269, 17. 298, 55.

Tab. Peut. Ammian. Marc. XIV 8, 13. Hierocl.

Synecd. 722, 1. Not. Dign. Or. XXXVn 10.

21. Malal. Chron. 223 Bonn. Cedren. I 745 Bonn.
Zonaras II 584 Bonn. Damascius vita Isid. § 199
bei Photius bibl. 347 BekkerJ. Bei den griechi-

schen und rOmischen Schriftstellem ist B. auf-

fallenderweise nicht vor Ptolemaios mit Sicher-

heit nachzuweisen (die Lesart bei Cicero a. a. O.,

wo ein Bostremts praetextatits erwahnt wird,

ist nicht sicher); auch bei den spateren Schrift-

stellem erhalten wir keine Nachrichten fiber die

Zeit vor Traian. Damascius (a. a. 0.) nennt so-

gar die Stadt nofov ovx agxaiav und schreibt

ihre Grfindung dem Alexander Severns zu. Aus
diesen Griinden hat man schon gemeint, B. sei

liberhaupt oder wenigstens unter diesem Namen
eine rOmische Grfindung (so z. B. Bitter Erd-
kunde XV 969. Wetzstein in Delitzsch
Hiob 534). Mit Unrecht: die Bemerkung des Da-
mascius (a. a. 0.), dass hier vorher ein <pgovgtov

TiaXaiov emxexeixioiiEvov . . . wro x&v 'Agaftix&v

flaoilewv gestanden habe, ist bestatigt durch eino

nabataeische Inschrift (Vogfie' La Syrie centrale.

Inscriptions 103. Nabat. Inschr. nr. 4), welche den
nabataeischen KOnig Malchus erwahnt und zeigt,

dass die Stadt eine Zeit lang zum nabataeischen
Beich gehOrte. Auch der Name ist fur eine noch
altere Zeit bezeugt, denn es durfte kaum einem
Zweifel unterliegen, dass Boaogga I Makk. 5, 26
mit B. identisch ist. Damals war die Stadt noch
nicht nahataeisch; sie wird schon den grossen

festen Stadten Peracas zugerechnet. Die serai-

tische Namensform Bosra (= Festung) ist fur

spatere Zeit durch eine palmyrenische Inschrift

(Vogfie" Inscr. Palmyr. nr. 25) bezeugt. Die Stadt
muss dank ihrer gfinstigen, die Gegend beherr-

schenden Lage schon frfihe bedeutend gewesen
sein. Auch von Traian wurde ' sie sogleich nach
der Einverleibung ins rOmische Beich als wich-

tiger Punkt ausgezeichnet. Als von Cornelius

Palma das alte Kflnigreich der Nabataeer zur

rOmischen Provinz gemacht wurde (105 oder 106
v. Chr., s. Bd. II S. 359, llff.), wurde B. von
Traian neu ,gegrundet', d. h. verschOnert und ver-

grOssert (Malalas a. a. 0. schreibt dies falsch-

licherweise dem Augustus zu). Zugleich wurde
sie Standquartier der Legio in Cyrenaica, wo
dieselbe wahrend des ganzen 2. und 3. Jhdts. und
noch im Anfang des 5. Jhdts. stand (Not. Dign.

a. a. 0.). Daher ist die Stadt bei Ptolemaios

(a. a. 0.) als Booxga Xsyicov bezeichnet und die

leg. Ill Cyr. ist in den Inschriften von Syrien

und besonders von B. haufig genannt. (CIG 4651.

CIL III 89. 92. 95. u. 0., vgl. Cass. Dio LV 23).

Spater wurde auch der Sitz des Statthalters der

Provinz nach B. verlegt (s. Bd. II S. 360, 40ff.).

Dem Traian zu Ehren nannte sich die Stadt auf

ihren Miinzen Nea Tga'Cavij Booxga (Eckhel ni
500f. oft. Mionnet V 579ff. oft). Von dieser Ein-

verleibung der Provinz Arabia an datiert die sog.

bostrenische Aera, die in der ganzen Provinz lange

im Gebrauch war (fiber den genauen Beginn
derselben vgl. den Art. Aera Bd. I S. 641f. so-

wie Schfirer Gesch. d. jfid. Volkes 1621). Auf
einer Mfinze aus der Zeit Caracallas findet sich

auch die Bezeichnung Avxwvivtavri (Mionnet
V 581). Unter Elagabal beginnen die lateini-

schen Inschriften der Miinzen (Mionnet V 582).

Die Stadt nahm rasch einen grossen Aufschwung,

hauptsachlich dank ihrer Lage im Mittelpunkt

des Handelsverkehrs ; eine wichtige Strasse ffthrte

von da direct nach dem persischen Meerbusen.

Unter Alexander Severus wurde B. rOmische Colonie

(hierauf dfirfte sich die oben angefuhrte Bemer-
kung des Damascius beziehen); auf den Miinzen

aus seiner Zeit und nachher tragt sie den Namen
Colonia Bostra und Nora Traiana Alexandriana
Colonia Bostra (Mionnet V 582f.). Seit Phi-

lippus Arabs, der aus B. gebfirtig war (Zonar.

Cedren. a. a. 0.; beide redeu falschlicherweise von

einem B. in Europa), beginnt auf den Mfinzen die

Bezeichnung als Metropole (Colonia Metropolis

Bostra Mionnet V 584, 31ff.; Suppl. VIII 386,
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19). tflber die Teilung der Provinz Arabia vgl.

Bd. II S. 359f. Von da an war B. Hauptstadt der

NordhaLfte, die den Namen Arabia behielt, bezw.
eine Zeit lang Augusta Libanensis hiess. Zu Con-

stantins Zeit war B. Sitz eines Bistums, spater

eines Erzbistums von Arabien (Euseb. und Hieron.

Hierocl. a. a. 0. Not. Episc. I 1015 Parthey),

welches zu dem Patriarchat Antiochien gehorte

(ZDPV XVII 1895, 87f.). Im 4. Jhdt. stand die

Stadt in hoher Bliite; mit Gerasa und Philadel- 10
phia war sie die bedeutendste Stadt der Provinz

(Amm. Marc. a. a. 0.: habet (sc. Arabia) dvitates
inter oppida quaedam ingentes Bostram et Oe-
rasam atqtte, Philadelphiam murorum firmita-

te cautissimas). Besonders wichtig war sie fur

den Karawanenhandel Arabiens; die arabischen

Kaufleute, so z. B. spater Munammeds Onkel,

kamen ofters hieher, mit ihnen auch Muhammed
selbst. Hier in B. wohnte der Mench Bahira,

welcher den Muhammed als Propheten anerkannt 20
haben soil. Noch im Mittelalter war B. ein hoch-

wichtiger Platz als Markt und als Festung. He-
raclius verlor B. an den Kalifen Omar. Die Kreuz-

fahrer waren nur kurze Zeit in ihrem Besitz. Erd-

beben (so besonders 1151) und spaterhin die

Schwache der tfirkischen Regierung bewirkten

den Verfall der Stadt. Das heutige Bosra (auch

Eski Scham = Altdamascus genannt) am Puss
des Haurangebirges ist nur sehr sparlich bevolkert.

Die Stadt hat zahlreiche , zum Teil sehr schOne 30
Ruinen auch aus der ROmerzeit (zwei Theater,

sechs Tempel, Palaste, Triumphbogen , Wasser-
leitungen, Kirchen und Moscheen

,
grosses Castell

aus dem 13. Jhdt. u. a.). Inschriften: CIG 4644
—465S. CIL III 89—107. LeBas-Waddington
HI 1906-1958. Miinzen: Eckhel in 500-503.
Mionnet V 579-585; Suppl. VIII 383-386.
Bitter Erdkunde XV 968—987. Seetzen I

67—73. Burkhardt 364—378. 527. de Vogue"
Syrie Centrale, Architecture 40. 63ff., Inscriptions 40
103. Key Voyage 177—195. Buhl Geogr. Pal.

251. Baedeker Pal. und Syrien» 202—205.
[Benzinger.]

Bostrenos (Boozgtjvog Dionys. Perieg. 913.

Avien. descr. 1073, Geogr. Gr. min. II 187. Priscian.

Perieg. 855, ebd. II 197. Eustath. zu Dion. Perieg.

912, ebd. II 376), Fluss in Phoinikien, an welchem
nach Dionysios Sidon lag; letzteres ist nicht

ganz ricbtig; der heutige Nahr el-Auwali, der

dem B. entspricht, mundet etwas nOrdlich von 50
Saida. Schwerlich dfirfte Bostrinus des Geogr.

Rav. II 16 p. 94 diesen Fluss meinen; dagegen
kOnnte Borinos des Skylax aus B. verdorben sein.

[Benzinger.]

Bostrinns (Geogr. Rav. H 16 p. 94), Stadt

an der Kuste Syriens, wahrscheinlich identisch

mit Botris desselben Verfassers. S. Botrys Nr. 1.

[Benzinger.]

Bostrys s. Botrys Nr. 1.

Botachidai (BcozaxlSai) , nach Nikol. Dam. 60
44 M. (40 D.) Ort im Gebiet von Tegea, dessen

Name auf Botachos, Sohn des Iokritos, Enkel
des Lykurgos zurfickgefuhrt wurde. Pans. VHI
45, 1 nennt denselben in der Form TTcazaxldai

als einen der tegeatischen Gaue, welcher wahr-
scheinlich im Norden des Stadtgebietes zu suchen
ist, Curtius Pel. I 250f. 271. Bursian Geogr.
n 217. [Oberhummer.]

Botachos (Bcoraxog), Sohn des Iokritos, Enkel
des Lykurgos, Eponymos des (von Pausanias VHI
45, 1 Ilcozaxldcu drjfiog geschriebenen) autochthon-

tegeatischen xonog BcazaxiSai (s. d.), Nikolaos

Damask, frg. 44 aus Steph. Byz. s. Baizaxldai,

FHG III 379, nach Dindorf zu H. Steph anus
Thes. 1. gr. s. v. wohl = dem Krotoniaten Bov-
zaxidr/g. [Tilmpel.]

Boteiras (Boze(gag) , KOnig von Bithynien,

Anfang des 4. Jhdts. v. Chr. Sein Sohn ist Bas,

s. d. Memnon frg. 20 = FHG IH 536.

[Kirchner.J

Boter, der Freigelassene des Kaisers Claudius,

soil nach Suet. Claud. 27 der wahre Vater der

Claudia sein, der Tochter des Claudius und der

Urgulanilla. [Henze.]

Boterdum (oder Boterdus), Ort mit einem

Hain in der Gegend von Bilbilis (s. d.) bei Martial.

I 49, 7 Boterdi nemus. XII 18, 11. Die Lage ist

unbekannt. [Hiibner.]

Bothrepton (Bo&genzov oder Ba&gemog), Ort

mit Kirche des Erzengels, Anth. Pal. I 9. Viel-

leicht = Buthroton (s. d.)? [Oberhummer.]

Bothros. 1) Magier oder Astrolog; sonst

unbekannt. Ein Brief von ihm ad regem quon-

dam cod. Paris. 2180 fol. 100 (Omont Catal.

somm.).

2) Angeblicher persischer KOnig. Verfasser

eines Tractates fiber die Heilmittel ex yvjzog (cod.

Paris, gr. 2419 fol. 153 r
;
unediert). [Riess.]

Bothynos (Bo&vvog) ,Grube' , Ortlichkeit in

Attika am heiligen Wege nach Eletsis. Isaios

(frg. XII 4) bei Harpocr., vgl. denselben (frg. VIII

2) bei Bekk. an. gr. I 173, 26. Lysias (? frg.

XXXVm b) bei Bekk. an. 173, 28. Surmelis
'Azzma 148 vergleicht eine moderne Ortslage Bov-
&ovh, links von derselben Strasse ; mir wurde im
J. 1886 zu Athen der Name BovdvXog bezw. Bov-
SoXog fur eine Gegend im Westen oder Nordwesten
der Stadt (Olwald) angegeben. [MilchhOfer.]

Botiaelon (Bozideiov oder Bozieiov) , nach

Steph. Byz. eine Stadt Phrygiens am Salzsee At-

taia (s. d. Nr. 2), Cramer Asia min. II 67.

[Ruga]
Botlon (Bwziov), xoQ'0*' m der Nahe Ilions,

Suid. Et. M., das den Namen falschlich von

floao&ai (!) ableitet, weil dort Agamemnon die

Artemis ran giinstige Fahrt angerufen haben soli.

[Bfirchner.]

Botis, nach dem Geogr. Rav. 440, 20 eine

Insel des nOrdlichen Oceans; vielleicht die schot-

tische Insel Bute im Clyde. [Hiibner.]

Botivo heisst auf der Tab. Peut. und beim
Geogr. Rav. 215, 14 die im Itin. Ant. p. 129 und
Itin. Hier. p. 561 lovia genannte oberpannonische

Station, s. d. [Patsch.]

Botnia (Bozvla Euseb. Onom. ed. Lagarde 234,

85, auch Biozseir genannt; Hieron. ebd. 103, 14

Bothnin; hebraisch Betonim Josua 13, 26), Ort

im sudlichen Teil des Ostjordanlandes; nicht iden-

tificiert. [Benzinger.]

Boton (B6za>r), Athener. Angeblich, . nach

Diog. Laert. IX 18, Lehrer des Xenophanes. Sonst

nicht bekannt, vgL Zeller Philos. d. Gr. 5 I 1,

522 Anm. [Kirchner.]

Botres (Bozgrjg), Sohn des Thebaners Eume-
los, der, als einst sein Vater dem Apollon opferte,

das Hirn des Opfertieres, ehe es auf den Altar
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gelegt war, verzehrte, woffir ihn der erzfirnte

Vater mit einem Feuerbrande erschlug. Aus Mit-

leid mit dem wehklagenden Eumelos verwandelte

Apollon den Knaben in einen Vogel ASropos, der

in einem unterirdischen Neste brfitet und immer

flattert. Boios bei Anton. Liber. 18 (wo_ die dich-

terische Form tjigoxov stehen geblieben ist, Ross-

bach Jahrb. f. klass. Phil. 1891, 95). ttber den

Vogel (.Bienenfresser') s. Arist. hist. anim. VI

1 (6V ol Boicozoi xalovotr eigoaa). IX 13 {fiego- 1

nag), vgl. Pint, de soil. an. 24. Schol. Aristoph.

av. 1354 (aus Aristoteles, wo er digon(ob)a.g las)

= Suid. S. avzuielagyuv. Hesych. S. asgoizeg.

[Knaack.]

Botria, Name einer Stadt in Africa, deren

Bischof als Botriemensis einmal (im J. 411, Gesta

coll. Carth. 1 149, bei Mansi Cone. coll. TV 128.

Migne XI 1321) erwahnt wird. Nach einer Ver-

mutung Gue'rins heutzutage Henchir Badria,

Ruinen siidlich von Zaghuan (zwischen Tunis nnd 2

Hadrumetum), in denen die Inschriften CIL VIH
914—918. 11184—11192 gefunden sind.

[Dessau.]

Botryas (Bozgiag) aus Myndos, von Ptole-

maios Chennos (Westermann Mythogr. Graec.

184, 1) erschwindelter Schriftsteller. [Knaack.]

Botrys. 1) Stadt in Phoinikien (Bozgvg Strab.

XVI 755. Plin. n. h. V 78. Ptol. V 15, 4. Mela

I 12. Steph. Byz. Notit. Episc. 1 976 ed. Parthey.

Jos. ant. Iud. VIH 324. Polyb. V 68. Malal. chron. 3

XVHI 485 Dind. Georg. Cedr. I 659 ed. Bekker.

Menander Phoen.- FHG IV 447. Tab. Peut. Botrus ;

Hierokl. 716, 1 Boozqvs; Guid. 94 p. 525 Pind.

Botris; ebenso Geogr. Rav. V 7 p. 357; II 16

p. 94 Bostrinus ist damit wahrscheinlich iden-

tisch; Theoph. Chron. I 352 Bonn. Boozqvs), an

der Meereskuste, 12 Millien nordlich von Byblos

(Tab. Peut.), am Fusse des in das Meer vor-

springenden Berges Lithoprosopon (Malalas a. a.

O.) gelegen ; eine Griindung des tyrischen Konigs 4

Ithoba'al zur Zeit Nebukadnezars (Menand. Jos.

a. a. O.); fester Ort der rauberischen Bergbewoh-

ner des Libanon (Strab. a. a. O.). Ein Erdbeben

unter Iustinian verschaffte der Stadt einen jedoch

nur unbedeutenden Hafen (Malal. Georg. Cedr.

Theoph. a. a. O.); heute Batrfin. Damit durfte

identisch sein Bruttos alia des Itin. Hieron. 583.

Kaisermunzen mit der Aufschrift BozQvrjrojv s.

bei Eckhel HI 359. Ritter Erdkunde XVII
584ff. Renan Mission de Phenicie 249f. Bae-E
deker Palastina und SyrienS 357. [Benzinger.]

2) In den Dionysiaka des Nonnos der Sohn

des Staphylos, des Kflnigs von Assyrien, von dem
Bakchos nach dem Siege fiber die Inder freund-

lich aufgenommen wird (XVHI 7). Die Mutter

des B. heisst Methe. R. Koehler Dionysiaka

des Nonnus 29. Die Figur des B. ist offenbar

eine Erfindung des Nonnos. Als Personifikation

der Tranbe fasst den B. auch Himerios auf or.

IX 4 p. 560 Wernsd. [Kern.] 6

3) Botrys aus Messana in Sicilien, ,Erflnder'

der nalyvia, AlMmos bei Ath. VH 322 a (FHG
IV 296), wo er mit Salpe (s. d.) znsammengestellt

wird. Die Tendenz seiner Schriften (ia B6zgvog

vnofAvrifiaza, von den Tlaiyvia zu scheiden?) wird

durch die Zusammenstellung mit Philainis xai

zwv SXkcov avatoxvvzoygdqxov (Timaios bei Polyb.

Xn 13) genugend gekennzeichnet. Meineke

Hist. crit. com. graec. 408, 86. Knaack Berl.

phil. Wochenschr. 1895, 1127. [Knaack.]

4) Griechischer Arzt, spatestens aus der ersten

Halfte des ersten christlichen Jahrhunderts, da

schon Plinius gnd. 1. 12. 13. 29. 30. 33—35)
seine Schriften bentttzte. Ausserdem kennt Askle-

piades 6 Qagfiaxlcov (Ende des 1. Jhdts. n. Chr.)

ein Mittel von ihm gegen Blntungen im Ohr;

vgl. Gal. Xn 640. [M. Wellmann.]

) Bottas. Sohn des Bottas. SzQazr}y6g in Ery-

thrai 3. Jhdt. v. Chr., Le Bas EI 1536 = Ditten-
berger Syll. 172. Derselbe B., wie es scheint,

als Gesandter der Erythraier zu Antiochos n.,

Dittenberger Syll. 166 N. 2. [Kirchner.]

Bottes (Botzeg Procop. de aedif. 282
, 46),

Castell in Dacia mediterranea. W. Tomaschek
Die alten Thraker II 2, 61. [Patsch.]

Botthaios {Bwz&aTog, Boz&atog), nur einmal

unter andern geographischen Scbriftstellern ge-

0 nannt in Marciani Heracleot. epit. peripl. Menipp.

2 (Geogr. gr. min. I 565). Vgl. ebd. Mfillers

Vermutungen fiber den Namen. [Berger.]

Bottia {Boxzia, Bozziata, Bozziaug , s. Pape-
Benseler; zum Namen vgl. auch das von Proc.

de aed. TV 4 p. 282 Bonn, erwahnte Kastell Bot-

zeg, s. d.), Landschaft in Makedonien, im Osten

durch den Alios von Mygdonia (Her. VH 123)

und Amphaxitis (Strab. VII 330 frg. 23. Pol. V
97, 4), im Westen durch den Ludias und Hali-

D akmon von der eigentlichen Maxsdovig (Her. VII

127) und von Pieria (Thuk. I 100, 4. Strab. frg.

20) geschieden. Zwischen den genannten Flfissen

erstreckte sich ein schmaler Streifen von B., zu

den Stadten Ichnai und Pella gehorig, bis zum
Meere (Her. VII 123). Strab. frg. 20 nennt

ebenfalls Pella sowie Aloros als Stadte der B.

Nach dem delphischen Orakel bei Diod. VII 16

gehorte sogar die Gegend des der Sage nach durch

Perdikkas I. gegrfindeten Aigai noch zur Bozztjig

0 xoM/irjXog, und Iustin. VII 1, 3 fuhrt Bottia ge-

radezu als alten Landesnamen von Makedonien

an. Die Bewohner von B. (BozziaCoi, bei Skymn.

623. Steph. Byz. s. "ACcogog. Et. M. auch Bozzedzai)

sollten (unter Bottos) aus Kreta eingewandert sein,

Aristot. frg. 485 Rose nach Plut. Thes. 16 und

quaest. Gr. 35. Strab. VI 279. 282. VH 829

frg. 11. Et. M. Konon 25; in der That weisen

manche Ortsnamen der dortigen Gegend auf Kreta,

s. Bd.II S. 2630,42 undAbelMakedon. 26f. In wel-

0 cher Beziehung zu dieser Sage der Festgesang bot-

tiaeischer Madchen "coficv tig 'A&^vag (Aristot. a. a.

O.) stand, ist nicht klar. Thuk. n 99, 4 hat sie viel-

leicht als Verwandte der Paionen, neben denen sie

auch Herod. VII 185 nennt, betrachtet, da das dort

fiberlieferte Ilaioviag nur aufB. bezogen werden

kann; doch s. Classen z. St. Nur ungenau

nennt sie Plin. n. h. IV 40 unter den Volkera

Thrakiens. Fruhzeitig (im 7. oder 6. Jhdt.) wurden

sie infolge der Ausdehnung der makedonischen

0 KOnigsherrschaft aus ihren Sitzen verdrangt und

liessen sich auf der chalkidischen Halbinsel nieder

(Her. Vm 127. Thuk. II 99, 3), wo ihr Gebiet

nunmehr als Bottike (s. d.) bezeichnet wurde.

Doch blieb der Name B. wahrend des ganzen

Altertums an der ursprttnglichen Landschaft haften,

wie besonders aus PoL Strab. aa. OO. Liv. XXVI
25, 5 erhellt, sowie den Mfinzen mit der Auf-

schrift BOTTEATQN oder dem Monogramm 7J,
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welche in rOmischer Zeit (vermutlich in Pella) ge-
pragt wurden, Head HN 209ff. Catal. Maced. 64.
Beschr. d. ant. Miinz. II 68f. K. 0. Muller Maked.
Sf. DimitsasMa««(5.n 218ff. [Oberhummer.]

Bottike (Boxxixrj) hiess das Gebiet, welches
die Bewohner yon Bottia (s. d.) nach ihrer Ver-
treibung aus den friiheren Wohnsitzen auf der
Halbinsel ChalMdike eingenommen hatten und
das sich von Olynthos nach Norden gegen das
Gebirge hin erstreckte. Letztere Stadt war zur

:

Zeit des Xerxes, dem sie Fusstruppen stellten
(Her. VII 185), in ihrem Besitz, wurde ihnen
aber (480 v. Chr.) von Artabazos abgenommen
und den chalkidischen Griechen tibergeben (Her.
VIII 127). Im J. 432 sehen wir sie an dem Auf-
stand der chalkidischen St&dte beteiligt (Thuk.
I 57, 5. 58, 1) und daflir B. von den Athenern ver-
wtistet (Thuk. I 65, 3). Bin weiterer Angriff athe-
nischer Truppen (429) wurde zwar bei Spartolos,
einer Stadt in B., erfolgreich zuriickgeschlagen

'

(Thuk. II 79. Diod. XII 47, 3), dafur aber im
gleichen Jahre B. durch die thrakischen Scharen
des Sitalkes abermals verheert (Thuk. II 101, 1.

5). Spater (425) beteiligten sich die Bottiaeer
noch an der Verteidigung von E'ion im @oaxt]g
gegen die Athener (Thuk. IV 7), einer Pflanzstadt
von Mende, die wir wohl an der Kuste unterhalb
B. zu suchen haben, s. Poppo, Arnold, Stahl,
Classen z. St. und Eustath. II. II 92, dessen
Bezeichnung h Xsggovrjaqi auf die chalkidische 3
Halbinsel bezogen werden muss ; dass letztere ur-
spriinglich ebenfalls als .thrakischer Chersonnes'
bezeichnet wurde, scheint auch aus Steph. Byz.
s. AloXeiov, xijg 0Qaxt;g xeeS°^Va°v noXig hervor-
zugehen, welche Stadt nach Theop. ebd. (frg. 156)
in B. (Boxxixrjg statt 'Axxixrjg zu lesen, s. Mei-
neke z. St.) lag und zu den Chalkidiern hielt.

Es handelt sich an letzterer Stelle um den olyn-
thischen Krieg, in welchem sonst B. als make-
donisches Gebiet gait und deshalb von Chari-4
demos verwiistet wurde (349), Philocb. Atth. VI
frg. 132 (bei Dion. Hal. ad Amm. I 9), wo aller-

dings Boxxiaiav steht, das sonst nur fur Bottia
(s. d.) gebraucht wird, aber hier in diesem Sinne
weniger passt. K.O. Muller Maked. 10. Schafer
Demosthenes II a I40f. "Wahrscheinlich war B.
durch Philipp H zum makedonischen Staate ge-
zogen worden, wahrend es vorher als eigenes Ge-
meinwesen erscheint, als welches es auch von
Aristoteles in der Bottiaiav nohxda beschrieben 5
wurde (Plut. Thes. 16, frg. 485 Rose), so in einem
Vertrag mit Athen (um 420 v. Chr.), den Lolling
Aehlov &ex- 1890, 37 zu CIA I 52f. erl&utert
hat, auf Munzen mit der Aufschritt BOTTIAIQN
(Head HN 181f. Catal. Maced. 63. Beschr. d.
ant. Munz. n 69) und in dem Btindnisvertrag
mit Amyntas IDT., um 389—383 v. Chr. (Dit-
tenberger Syll. 60). Die Reiterei ex Boxxi-
aiag (Arr. an. I 2, 5), welche unter Alexander
gegen die Triballcr focht (335), stammte wohl 6(

aus Bottia und nicht aus B., dessen Name seit
der Mitte des 4. Jhdts. v Chr. verschollen ist.

Dimitsas Maxedov. II 365ff. [Oberhummer.]
Botton (Boxxcov), eponymer Fuhrer derBottiaeer

aus Kreta nach Emathia vor der Besiedelung
durch die Makedonen; Strabon Vn 327 frg. 11
(aus der Epit. Vat.) und 11a aus Et. M. 206, 6
s. B6xxsia. [TiimpeL]

Bottos (Boxxoe), Ort in Aitolien, Ditten-
berger Syll. 114. Wescher Mem. pre"s. VIII
139. [Oberhummer.]

Botulus, nach Gell. XVI 7, 11 ist es ein von
Laberius (und anderen) gebrauchter vulgarer Aus-
druck fur fareimen, also Wurst im allgemeinen

,

es war aber eine bestimmte Sorte (Fest. ep. 35,
13), die Petron. 49 von tomaeula unterschieden
wird. Aus Tertull. apol. 9 botulos eruore di-

Ostentos ist wohl fiber die Beschaffenheit der B.
nichts Naheres zu schliessen. Die Glossen iiber-

setzen rpvaxog. Bei Sen. ep. 56, 2 werden B. im
Bade verkauft.

Es scheint, dass botellus (Mart. V 78, 9. XI
31, 13. Sidon. ep. VIII 11, 46 und S avaro z. d. St.)
nicht einfach Diminutiv von B. ist, sondern eine
andere Sorte, nach Apicius II 55 mit Eigelb,
Pinienkernen und allerlei Gewiirz gestopft.

[Mau.]
10 Borallica (BobaUica und Bovalica in den

Hss.), Ort in Mauretania Tingitana, Geogr. Rav.
HI 11 p. 163. V 4 p. 345. [Dessau.]

Boudicca. Quellen: Tac. ann. XIV 31—37,
kiirzer Agric. 15—16. Cass. Dio LXII 1—12.
Britannische Munzen mit der Aufschrift Boduoc
kOnnen ihres Pundortes wegen — sie stammen
samtlich von der Westkttste Englands — , zumal
sie keinerlei Verwandtschaft mit den icenisehen
Munzen aufweisen, nicht auf B. gedeutet werden

:

0 Evans The coins of the ancient Britons, London
1864—90 p. 133—139 (besonders 137); Suppl.

B. war die Gattin des Icenerfurstcn Prasutagus.
Hir Name lautet in den besten Hss. des Tacitus
nach Hiibner (Rh. Mus. XIV 1859, 359) und
Becker (Rh. Mus. XVI 1861, 627) Boudicca;
eine spatere Inschrift (CIL VIE 2877) kennt die
Namensform ohne u. Ihre Person schildert Dio
(LXII 2) im Beginn seines recht rhetorisch ge-

0 farbten Berichtes. Um seine Gattin und seine
Tochter vor Roheit und Gewaltthat zu schutzen,
hatte Prasutagus in seinem Testament den rflmi-

schen Kaiser neben seinen beiden Tochtern zum
Erben eingesetzt. Aber die ROmer, Beamte wie
Soldaten

, behandelten die Britannier wie recht-
und schutzlo9e Bewohner eines eroberten Landes
und riefen so die EmpOrung wach, an deren Spitze
B. stand. Man benutzte die Abwesenheit des
Gouverneurs Suetonius Paulinus, der auf einem

) Kriegszuge nach der Insel Mona begriffen war;
die Icener im Vereine mit den Trinobanten und
anderen von Tacitus nicht mit Namen genannten
Volkerschaften eroberten die Colonie Camulodu-
num, die StadteVerulamium und Londinium, liefer-

ten aber dem inzwischen aus Mona eiligst zuriick-

gekehrten Suetonius eine ungliickliche Sehlacht, in
der an 80 000 Britannier gefallen sein sollen. B.,
die Seele des Aufstandes, starb bald nach diesem
Kampfe durch Selbstmord (Gift: Tac. ann. XIV 37)

)oder an einer Krankheit (Cass. Dio LXII 12);
der Aufstand erlosch nun sehr schnell. Das Todes-
jahr der B. bestimmt sich nach dem Zeitansatze
fflr die Dauer der Statthalterschaft des Suetonius
Paulinus. Nach Tacitus' (a. a. O. 29) ausdrflck-

licher Angabe hat der Aufstand im J. 61 begon-
nen und ist auch in diesem Jahre niedergeschla-
gen worden, mithin ware B. im J. 61 gestorben.
Anderseits weist Asbach (Analecta historica
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et epigraphica latina, Diss. Bonn. 1878, 8—16)

darauf hin , dass des Suetonius Nachfolger Tur-

pilianus schon im J. 63 wieder in Rom war, also

fur seine Amtsdauer sich ein gar zu kurzer Raum
ergabe, wenn er erst im J. 62 den Suetonius ab-

geltist hatte. Dazu kommt, dass Turpilianus be-

reits am 1. Marz 61 sein Consulat abgegeben

hatte (Klein Fast. cons. z. J. 61) und Tacitus

diese auffallend kurze Dauer mit den Worten (c.

39) qui iam eonsulatu abierat als auf etwas 1

im Zusammenhange Bemerkenswertes hinzuweisen

scheint. So miisste denn Turpilianus schon im

Laufe des J. 61 nach Britannien gekommen, der

Aufstand, der ja in den Sommer und den Herbst

gehOrt, also ins J. 60 zu verlegen sein. Die

Zwischenzeit hatte die vollstandige Beruhigung

des Aufstandsgebietes und die Sendung des Poly-

cletus ausgefiillt. In der ganz allgemeinen Zeit-

angabe der Epitome des Dio (LXII 1) h $ ds

tavxa eital&xo glaubt Asbach (14) eine Be-

5

statigung seiner oben dargelegten Ansicht, die

allerdings der ausdriicklichen Zeitangabe des Ta-

citus zuwiderlauft , finden zu sollen. Nach ihm
musste B. also im J. 60 gestorben sein. Vgl.

Schiller Geschichte des romischen Kaiserreiches

unter der Regierung des Nero 147—150; Ge-

schichte der rOmischen Kaiserzeit I 352—358, fur

die chronologischeFrage besonders 353, 8. Momm-
sen Romische Geschichte V3 163—165. Hubner
Romische Herrschaft in Westeuropa 29f. i

[Henze.]

Bondobriga. s. Baudobriga Nr. 1.

Boudunnfehae?), Beiname der Matronae auf

einer in Koln (i. J. 1892) gefundenen Inschrift.

Klinkenberg Korr.-Bl. d. Westd. Ztschr. XI
1892, 100. Kisa Rhein. Jahrb. XCIII 251. Die

Endung des offenbar keltischen Namens, in dem
eine Ortlichkeit zu suchen sein wird, ist unsicher.

Ein Frauenname Boudenna oder Boudinna auf

der spanischen Inschrift CIL H 625 = Eph. ep.

«

TV p. 13; vgl. die mit bottdi- anlautenden Na-

men in Holders Altcelt. Sprachschatz. [Brm.]

Boudns, gallischer Vasenfabricant der Kaiser-

zeit. Dragendorff Bonn. Jahrb. XCVI 107.

[C. Robert.]

Borenna s. Boar is.

Bovianum. 1) Bovianum vetus (Boviavov

Ptol. ITI 1, 67), Hauptstadt der Caraceni in Sam-

nium, jetzt Pietrabbondante bei Agnone. Den
oskischen Namen hat die Inschrift bei Moram-
sen Unterital. Dialekte 171 = Zvetajeff Inscr.

oscae 15 {Buvaianud = Boviani); von der Blfite

der Stadt in vorrOmischer Zeit zeugen die be-

deutenden Ruinen (namentlich eines Theaters) und
die zahlreichen oskischen Inschriften (Zvetajeff

nr. 15—22). Den Namen bringt Mommsen
Unterital Dialekte 173 mit der Sage vom Stier

zusammen, der die Sabiner nach Samnium gefahrt

habe, und vermutet, dass die Sabiner, als sie aus

den Abruzzen herabstiegen , zuerst die rauhen

Gegenden um Castel di Sangro und Agnone be-

setzt und dort als ihre erste Hauptstadt das alte

B. gegrflndet hatten; von dort sei spater nach

Eroberung der schOnen Ebene am Fusse des Monte

Matese das jungere B. gegrundet. Vielleicht ist

B. vetus gemeint Liv. X 12, wonach es 298 zu-

gleich mit Aufldena von den Romem erobert ware.

Sonst wird B. nur erwahnt bei Plin. HI 107, bei
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Ptol. a. a. O. und im Liber colonarium 231: B.

oppidum ; lege Iulia milites deduacerunt sine co-

lords (wertlose Zusatze in der rec. deterior 259.

260). Dass B. in der Kaiserzeit Colonie war,

zeigen Plin. a. a. O. und die Magistrate (Uviri

iure dieundo und aediles). Ihre Tribus war die

Voltinia (Kubitschek Imp. Romanum tributim

discriptum 57). Lateinische Inschriften aus B.

CIL IX 2770-2794.
2) Bovianum Undecimanorum (Botavov Strab.

V 250 ; Bovavov Appian. b. c. I 51), Hauptstadt

der Pentrer in Samnium, an den Quellen des Bi-

forno in fruchtbarer Gegend, jetzt Bojano. In den

Samniterkriegen wurde es angeblich von den R0-

mern besturmt (Liv. IX 28) und 311 erobert (Liv,

IX 31, 4) ; weitere Kriegsereignisse sind verzeich-

net zu dem J. 305 (Liv. IX 44) und 293 (Liv. X
41, 11. 43, 15). Zum J. 305 meldet Diodor XX
90 die Einnahme einer Stadt Bmla, womit aber,

Iwie Niebuhr vermutet, das samnitische B. ge-

meint sein wird. Vielleicht ist einzig diese Ein-

nahme historisch, die ubrigen spatere Interpolation.

In den hannibalischen Kriegen hielt B. den Ro-

mem Treue (Liv. XXV 13, 8. Sil. Ital. VIII 566).

Sulla nahm es im J. 89 (Appian. a. a. O.) mit

Gewalt; in ciceronischer Zeit erscheint es als

bliihender Hauptort von Samnium (pro Cluent.

197), dagegen nennt es Strabon a. a. O. herab-

gekommen. Die zwischen 48 und 46 gesetzte

) Ehreninschrift fur den Dictator Caesar CIL IX
2563 nennt B. municipium ;

spater wurde es

Colonie, und (von Vespasian) belegt rait Veteranen

der legio undecima Claudia (daher der Beinatne

bei Plinius; Dedication an Vespasian von einem

Centurio der leg. XI Claudia CIL IX 2564). Ihre

Tribus war die Voltinia (Kubitschek Imp. Ro-

man, tributim discriptum 57). Als Station der

Strasse von Beneventum nach Solmona nennen

sie das It. Ant. 102. Tab. Pent. Geogr. Rav. IV

) 34 p. 281 P. ; einen curator reipublicae Bovianen-

sium erwahnt CIL VI 1406, magistratus Bovia-

nenses CIL IX 2437 (aus Saepinum) ; ein Officier

aus B. Dipl. XXXVI = LI CIL ni p. 879. 1980.

Lateinische Inschriften aus B. CIL IX 2562—2584.
[Hiilsen.]

Boviates s. Boiates.

Bovillae (Bohillae Non. 122 M. und Schol.

Pers. VI 55 wegen der albernen Etymologie von

hillae = intestina bovis ; die Griechen BotXXai,\

3 Einwohner Bovillani und Bovillenses ,
Bo'iXXavo?

Dionvs. und Steph. Byz.), Stadt in Latium an

der Via Appia, 11 mp. von Rom, gait als Colonie

von Alba Longa (Diod. frg. L VII. Origo gentis

Roman. 17) und wird in der Liste der dreissig

latinischen Bundesstadte bei Dionys. V 61 aufge-

ffihrt. Dass die Bovillani am Feste auf dem Mons

Albanus teilnahmen, bezeugt Cic. pro Plane. 23

;

schon in spaterer republicanischer Zeit bestand

die Fiction, dass die sacra von Alba Longa nach

0 B. iibertragen seien ; namentlich scheinen die vir-

gines Vestales Albanae (CIL XIV 2410. VI 2712)

in oder bei B. ihren Kult verwaltet zu haben

(Ascon. ad Milon. 17). Auch das saerarium der

aus Alba Longa hergeleiteten gens Iulia befand

sich in B. (Inschrift aus dem 2. Jhdt. v. Chr.

oder der sullanischen Zeit CIL XIV 2387) und

wurde von Tiberius 16 n. Chr. wiederhergestellt

(Tacit, ann. II 41). Das ludicrum circense Iuliae
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gentis apud Bovillas erwahnt Tacit, ann. XV 23,
wahrscheinlich wurde dasselbe abgehalten unter
Leitung der sodales Augustales, die in B. ihr

Amtslocal hatten (Fasten derselben, grossenteils

in den Euinen von B. gefunden, CIL VI 1984
—1996. XIV 2388- 2404). Auf Grund dieser
Ankniipfung an Alba bezeichnen sich daher die

Einwohner mehrfach als Albani Longani Bovil-
lenses (CIL XIV 2405. 2406. 2409. 2411. VI 1851),

Boutno, ein dacischer Pass, den ein Schrift-
steller des 2. Jhdts bei Iordanes Get. 12 erwahnt:
duos tantum habens aceessus, unum, per Boutas,
alterum per Tapas. Der Name ist -wahrschein-
lich verderbt. J. Jung Romer und Eomanen in
den Donaulanderna 118, 2. [Patsch.]

Boutas s. B o . .

.

Boutes, in der Inschrift von Lomello in der
Lombardei CIL V 6473 L. [P]o[pi]l[lim . . pater]

In der rfJeschichte wird B. eigentlich nur (derm 10 Antistia Q. f. Prima mater macereis concilium
die Erstiirmung von B. durch Coriolan, von wel
cher Dionys. VIII 20 und Plut. Cor. 20 erzahlen,

ist legendarisch und der angebliche Triumph fiber

B. bei Plorus I 5, 6 eine rhetorische Phrase) er-

wahnt wegen der Schl&gerei zwischen den Leuten
des Milo und des Clodius (52 v. Chr.), bei welcher
letzterer getfltet wurde (Appian. b. c. II 21. Cic.

pro Mil. 17; ad Att. V 13, 1. Liv. epit. 107.
Vellei. II 47). In wie weit die Angabe des Liber

c[l]usser(unt) et puteum Boutibus fecerfuntj ; L.
Popillius L. I. Callis[t]us areum Boutibus fecit;
ob Ortsname, zweifelhaft. [Hfilsen.]

Boutins, gallischer Vasenfabricant der Kaiser-
zeit. Dragendorff Bonn. Jahrb. XCVI 107.

[C. Robert.]
Boxs[aniJ]. Vieani Boxsfani?] et Noioma-

genses genannt auf der aus der Zeit der Anto-
nine stanimenden, bei Tain (zwischen Valentia

coloniarum 231 auf Wahrheit beruht, dass B. in 20 und Vienna) gefundenen Inschrift CIL XII 1783
sullanischer Zeit mit Mauern umzogen sei und
eine Veteranencolonie bekommen habe, ist nicht
auszuraachen. In der Kaiserzeit hatte es muni-
cipale Verfassung (quattuorviri iure dicundo CIL
VI 1851. XIV 2413) und erfreute sich als Vor-
ort von Rom (suburbanae B. Propert. IV 1, 33.
Ovid. fast. Ill 667) einer ziemlichen Blfite, wie
auch die bedeutenden bei der Osteria delle Pra-
tocchie ausgegrabenen Reste (Circus, Theater u.

Nach Allmer sollen die B. die Bewohner des
Dorfes Le-Buis (dep. Drome) sein, die Noioma-
genses die von Nyons; dagegen O. Hirschfeld
CIL XII p. 205; vgl. den Ortsnamen Boxum
(Tab. Peut.). Holder Altcelt. Sprachschatz s.

Boxum. [Ihm.]
Boxum, Ort der Aeduer unweit Bibracte, auf

der Tab. Peut. als erste Station an der von Au-
gustodunum (Autun) nach Decetia (Denize) ffih-

a., s. Canina Via Appia I 202—216 ;
Ediflzj di 30 renden Strasse verzeichnet. Nach d'Anville Bus

Roma antica VI tav. 51) bezeugen. Als Station
der Via Appia (die schon 293 v. Chr. bis B. mit
Lavapflaster versehen war, Liv. X 47, 4), wird es

aufgeffihrt auf der Tab. Peut. und Geogr. Rav.
IV 34 p. 277 ; gelegentlich erwahnt noch bei Suet.
Aug. 100. Martial. II 6, 2. Tacit, hist. IV 2. 46.
Plin. Ill 63. Aber der fundus BoviXlanus (Var.
Bovilianus, Bombilianus) bei Cic. ad Qu. fr. Ill

1, 2. 3 hat mit B. nichts zu thun, sondern lag
in der Gegend von Arpinum. Lateinische In- 40
schriften aus B. CIL XIV 2387—2425; vgl. Nib by
Dintorni di Roma 2 I 302—313. Bormann
Altlatinische Chorographie 159— 164.

[Hiilsen.]

Bovium, Ort bei den Cornaviern im westlichen
Britannien, an der Strasse zwischen Deva und
Mediolanum (Itin. Ant. 469, 4). Die Lage ist

nicht genau ermittelt. [Hubner.]
Bovius. 1) L. Bovius L. f. L. n. Falferia)

siere, nach andern anders. Desjardins Table
de Peut. 33. S. Boxsani. [Ihm.]

Boz, Kflnig der Anten, von dem Gothenffihrer
Vinitharius gegen Ende des 4. Jhdts. gefangen
und gekreuzigt. lord. Get. 48, 247. [Seeck.]

Boza (BoCa oder Bo&g), nach Ramsay The
cities and bishoprics of Phrygia I 152, 52 ein
Apollonheiligtum in der Nahe von Dionysopolis;
vgl. Bozenos. [Ruge.]

Bozenos (Bozios). Eine Widmung '4ji6Mcovi
&eq> Bo£tjvq> auf einem jetzt im Berliner Museum
(nr. 680) beflndlichen Votivrelief, angeblich aus
Koula in Lydien, wurde von Conze (Archaeol.
Zeit. 1880, 37, vgl. Ramsay Cities of Phrygia
I 152) publiciert. Dieser Gott ist wohl mit dem
Zeus *Afio(nvog einer Inschrift von Nacolea (Radet
Archives Miss. Scient. VI 1895, 441) identisch,

vielleicht auch mit dem Zeus Bo£wg der Mttnzen
von Hierapolis (Head HN 565) verwandt. Dieser

Cehr, Ilvir, qCuaestorJ, augur, praef. fabr., trib. 50phrygische Beiname hat also keine geographische
milit. leg. III. CyrfenaicaeJ, proeur. ludi famil,
glad. Caes. Alemndreae ad Aegyptum, adlectus
inter seleotos ab Imp. Caes. Aug., setzt sich und
seiner Gattin Sextia L. f. Nerula einen Grabstein,
CIL X 1685. Dessau (Inscr. lat. sel. 1 1397
Not. 2) weist darauf hin , dass bei diesem Imp.
Caes. Aug. nicht unbedingt an den Sohn des
Divus Iulius, den Kaiser Augustus, gedacht zu
werden braucht.

2) P. Bovius Sabinus ist neben P. Petronius60
Achilles als Legatus, T. Bovius Verus als agens
euram in der Unterschrift des Briefes genannt,
den Domitian im J. 82 in der Streitsache fiber

die subsiciva zwischen den Gemeinden Pirmum
und Palerio schreibt: CIL IX 5420. [Henze.l

Bouta (Boovza), Ort im Innern Libyens in der
Gegend um die Quellen des Kinyphus. Ptol. IV
6, 30. [Sethe.]

Bedeutung (vgl L6vy Revue critique "1896 I

206, 1), aber sein Sinn ist unklar. [Cumont.]
Boziata (Boiidza, Var. Mo^idza, Ptol. V 9, 6),

eine nahe der Hauptstadt Kabala gelegene Ort-
schaft der kaukasischen Landschaft Albania; jetzt
nicht mehr nachweisbar; die Variante Moziata
kflnnte das armenisch-udische Wort moxi kappa-
dok. griech. muxia ,Kalb' enthalten.

[Tomaschek.]
Br . . . Eine Inschrift aus Brescia (Brixia)

CIL V 4233 ist geweiht Ion Br. Ar. (so eher
als Brar.) von einem P. Apidius P. l(%bertus)

Omuneio. Die Abkiirzung ist noch nicht sicher

gedeutet, vielleicht mit Rficksicht auf den Fund-
ort = Brfixianq). In Ar. vermutet Steuding
Roschers Lexikon I 818 Ar(ubiano). [Ihm.]

Bgafieiov, der Siegespreis, das Siegeszeichen
im Wettkampf, Hesych. Vgl. I Cor. 9, 24 : xdv-
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reg fiev xoe^ovoiv, el; Ss Xafifidvei zb
ft.

In einer

spartanischen Inschrift aus der Zeit des Nerva
Le Bas-Poucart 194c Z. 4 verteilen Athlothe-
ten zd figa/leTa. Die fiblichere Bezeichnung fur

den Siegespreis ist &&Aov (s. d.) oder vihijt^qiov.

[Reisch.]

Danach verwenden die Romer brabeum (auch
brabium oder bravium = griech. figajteTov) zur
Bezeichnung des Siegespreises bei ihren Spie-

len. Aus dem Umstande, dass in den Glossen-
sammlungen das "Wort regelmassig unter der
Gruppe der circensischen Ausdrficke stent, lasst

sich der Schluss Ziehen, dass es im engeren
Sinne vornehmlich von dem im Circus errungenen
Kampfpreise gebraucht wurde. Das B. bestand
hier in einem Palmenzweige oder einem Kranze.
Corp. Gloss. Lat. IV 26, 41 palma id est munus
(so zu lcsen fur manus) victoriae. 314, 38 genus
palmae victoriae. 585, 23 palma id est [munus
erganze ich] victoriae. 602, 5. V 292, 13 lies

brabium statt bradium. 171, 5 allgemeiner
brabia: merita, munera, palmae, dignitates.

II 570, 25 corona triumphalis in agone. Der
Sieger in einem Wagenrennen fuhr im Schritt

unter die Loge des Festgebers (s. Brabeuta),
grusste ihn durch Senken der Peitsche und bat
um das B. Es wurde ihm auf den Stufen einer

auf die spina fiihrenden Treppe iiberreicht. Die
Kranze erhielten manchmal noch dadurch einen
besonderen "Wert, dass sie aus kostbaren Metallen :

waren. Ob unter dem B. ausser diesen idealeren

Belohnungen auch andere, materiellere Ehrenge-
schenke mit inbegriffen sind, wie ein Beutel voll

Geld oder wertvolle und prachtige Kleider, die

der Spielvorsteher namentlich in spaterer Zeit

zugleich mit Palme und Kranz fiberreichen liess

(vgl. die griechischen dywreg ozeipavtzai und a&Xo-
cpoQoi), ist bei der Seltenheit des "Wortes schwer
zu entscheiden. Auf keinen Fall durfen damit
die praemia (s. d.) verwechselt werden ; denn dies •

waren die fur die Rennen ausgesetzten Geldpreise,
die jedenfalls in die Kasse der den Wagenlenker
stellenden Renngesellschaft flossen und von denen
dieser nur eine Tantieme erhielt. Friedlander
S.-G. H6 500. Das Fremdwort scheint erst spat
im Lateinischen heimisch geworden zu sein, da
es in der Litteratur nur bei Kirchenschriftstellern

vorkommt. Novatian. de cibis Iudaicis epist. 1.

Prudent, iiegi azscpdvwv II 538. Ubertragen braucht
es Tertull. ad mart. 3 Bonum agonem subi- !

turi estis, in quo brabium angelicae substantias
politia in coelis, gloria in saeeula saeculorum.
Im flbrigen vgl. C o r o n a und P alm a. [Pollack.]

Bgafievg (pgapevzij;), der Schiedsrichter, Preis-

richter. Auf agonistischem Gebiet wird das "Wort
nur selten neben den iiblichen Bezeichnungen
Agonothetes (s. d.) und Athlothetes (s. d.) ge-

braucht. Sophokles El. 690 nennt die Kampf-
richter der delphischen Pythien {loaPels. Plat. Leg.

XII 949 A nennt die poapeT; als Preisrichter neben t

den snioxaxai der gymnischen und hippischen Wett-
kampfe. Wenn einzelne Grammatiker (bei Mil-
ler Melanges de litterature grecque 70) lehrten

:

nvot'co; dk flgafisvTai /Jyorzat ol ti/v QafS&ov axo
tfoivixos f) zivog fi/.Xov didovzes avftjio/.or zijs vintjs,

so war fur sie kein Sprachgebrauch, sondern nur
die vorausgesetzte Ableitung des Wortes von §dfi-

Ho~ massgebend. [Reisch.]

Pauly-Wissowa III

Brabeuta = griechisch. pQapevzrjg , ist der,

welcher den Kampfpreis, das Brabeum (s. Bga-
PeTov), verlciht, bei den rOmischen ludi privati (s.

d.) also zugleich der Veranstalter des "Wettkampfes
(vgl. die griechischen dymvo&hai Bd. I S. 872).

Corp. Gloss. Lat. IV 590, 36 quipalmas dat. 1 171,

5 lies brabeuta fur barbeutta, 292, 20 ist brave-
bita vielleicht eine volkstiimliche Verstummelung.
Suet. Nero 53 bezieht sich auf die griechischen

)B., die im Stadion auf dem Erdboden sitzend

zuschauten; vgl. Ulp. Dig. Ill 2, 4 § 1. Latei-

nische Bildungen sind brabifer und bravifer, mit
denen B. glossiert wird, Corp. Gloss. Lat. IV
432, 10. 594, 10. [Pollack.]

BQa.pvi.os s. Pflaume.
Braca mons, Plin. n. h. V 10 (die Vulgata

hat Barca, viele Hss. Breaea oder ahnl.), Bra-
cae montes (Geogr. Rav. I 3 p. 8. HI 10 p. 161,
hier die Hss. Praxe), Gebirg an der Westkiiste

) Africas. [Dessau.]

Bracautia s. Brigantium Nr. 1.

Bracara Augusta (Plin. IV 112 Bracarum
oppidum Augusta, Bracara Augusta zahlreiche

Meilensteine, BgaxaQavyovoTa Ptol. n 6, 38 und die

Inschriften CIL II 2423. 4747. 4749; Augusta
Bracaria Geogr. Rav. 307, 6 ; bios Bracara Appian.
Hisp. 74 [72]. Auson. urb. 9. Iul. Honor. 35, 1.

Aethic.cosm. 79, 14 Riese, Hydatius und die Con-

cilien, die westgothischen Mfinzen bei Heiss Monn.
i wisigoth. 46; die Meilensteine CIL II 4324 u. s. w.),

Hauptstadt und Sitz eines Gerichtshofs der bra-

carischen Callaeker in Hispania Tarraconensis,

nach der von Olisipo und Asturica mehrere Strassen

fuhrten (Itin. Ant. 420. 422. 423. 427. 429; dazu
die ausserst zahlreichen Meilensteine CILn p. 632ff.

646. 994. Ephem. epigr. Vm p. 456ff. 511). Jetzt

Braga, in schflner, fruchtbarer Lage, mit Uuinen
und vielen Inschriften; vgl. CIL II p. 338.

[Hubner.]
I Bracari (so Plin., Genet. Bracarum III 18.

28. IV 112; Bgaxageg Ptol. II 6, 1, Bgaxagtot
II 6, 38 ; die funf Cohorten aus dem Volksstamm
werden Bracarum oder Bracaraugustanorum ge-

nannt, Ephem. epigr. V p. 168), der callaekische

Volksstamm des nordwestlichen Hispaniens, dessen

Hauptstadt Bracara (s. d.) ist. Der Conventus von

Bracara heisst danach Bracarus (CIL II 4215),

Braearaugustanus (CIL II 2416. 4123. 4236.

4257) oder Augustanus (CIL II 2426). [Hubner.]

Bracata nannten die Remer das sudostliche

Gallien (spater Gallia Narbonensis) nach der den

Galliern eigentlimlichen Hosentracht (braca die

Hose). Mela II 74 aliquando bracata, nunc Nar-
bonensis. Plin. n. h. Ill 31 Xarbonensis provin-

cia . . . Bracata antea dicta. Im Gegensatz dazu

heisst das tibrige Gallien comata (s. d.) Plin. IV
105 ; vgl. Conimenta Lucani I 443 Ds. tres sunt

Galliae, bracata comata togata und die Zengnisse

beiHolder Altcelt. Sprachschatz s. braca, bracatvs.

Mommsen R. G. His 226. Marquardt St.-V.

12 262. Bacmeister Kelt. Briefe 61. [Ihm.]

Braecae s. 'AvagvQideg.
Bracchium in der Inschrift aus Brough in

Yorkshire CIL VII 269 (= Orelli-Henzen 5254)
ist kein Ortsname, sondern bedeutet den Teil

einer unter Septimius Severus angelegten Befesti-

gung ([vallum cum] bracchio u. s. w.); in der
Notit, dign. kommt es nicht vor. [Hubner.]

26
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Bgaxeia frdlaooa ,die seiclite See' — so ge-

nannt wegen der vielen Untiefen und Eiffe in

derselben, did rd fedx*! — bezeichnet noch Ptol.

IV 8, 1 die Fortsetzung des BaQfSaQixog xo)jiog

Yom Vorgebirge Ehapton an bis zum Vorgebirge

Prason gegeniiber der Insel Menuthias. Gemass
der ptolemaeischen Vorstellung, dass sich das ost-

africanische Pestland auch noch siidlich Tom indi-

schen O^ean ununterbrochen bis zur ostasiatischen

ren Ganges in der Nachbarschaft der Mactocalingae.

Aber schon beim Alexanderzug erscheinen die

Brahmanen als edvog in den Eeichen am mittleren

und unteren Indus, Arrian. anab. VI 7, 4 nnd
Diod. XVII 102f., wo ihr Vorort Harmatelia heisst,

d. i. skr. harmya-sthala ,Palastort', etwa das spa-

ter so beriihmt gewordene Brahmaria-vata ,Brah-

manenbezirk' , arab. Brahnianabad , im mittleren

Sindh nOrdlich vom heutigen Haidarabad. Lucian.

Kiiste der Sinai fortsetze, lasst ein spaterer ano- 10 fugit. 7 erwahnt Brachmanes
_
als Grenznachbaren

nymer Geograph (Geogr. Gr. min. II 505) diese

seichte See yom Hafen Esinau (s. d. und Bd. II

S. 2559f., jetzt Wasin) Und von der Metropolis

Ehapta (jetzt Sa'adani, oder Kingani?) in einer

Lange von 52 500 Stadien bis zum Flusse Kottiaris

der Sinai sich erstrecken. Uranios bei Steph. Byz.

p. 184 Mein. spricht von Bgaxla &dXaaaa bios

im Sinne von 'Aga^ixfj Dalaooa, 8id to iv avrfj

fiQ&ir) slvcu nluaxa. Ptol. I 9, 8 und I 14 be-

der Oxydrakai und Nechraioi am Mittellanf des

Indus. Gymnosophistai kennt die Velkertafel des

Ptolemaios im Quellgebiet des Ganges.
[Tomaschek.]

Brachmanes (Bgaxfiavsg, iiblichste Form seit

dem indisehen Feldzuge Alexanders, post. BQa%-
fifjvss Nonn. XXXIX 858, sing. Bgaxfidv, B@ax-
lirjv; daneben BQax/navai Clem. Alex. Strom. HI 7,

Bgaxfidvai Ptol., s. d.; Bgaxfidvoi Damasc. v.

richtet, Marinos habe nach dem Vorgang des'20Isid. 47 u. a.), kurzweg auch mit ooyol, <ptl6-

Dioskoros die Fahrt vom Hafen Ehapta bis zum
Vorgebirge Prason, welehe ,viele Tage' betrug,

auf 5000 Stadien geschatzt. C. M filler z. Ptol.

p. 48 meint, Dioskoros sei kein Seefahrer, sondern

bios Geograph gewesen, welcher die beiden aus

verschiedenen Berichten erflossenen Benennungen
Ehapton und Prason eines und desselben Vorge-

birges (etwa des heutigen ras Ndege mit ras Kanzi

und ras Puna 7° siidlich) falschlich unterschieden

aotpoi, yvfxvoi und yv/nvoooipioTal bezeichnet, Col-

lectivname der indisehen Priesterkaste. Die Alten

kannten nur die spatere Entwicklungsstufe dieser

Priesterschaft,. wahrend wir aus den Vedas noch

deren Urspriinge verfolgen kOnnen. Im Sanskrit

bedeutet brahman n. ,Erhebung der Seele, An-
dacht, Gebet' (zend. barepman ,Gebetzweig als

Symbol der geistigen Erhebung') und brahman
m. ,Beter, Priester', von bark, brh ,mehren, star-

habe. GewOhnlich bezieht man jedoch Prason 30 ken, erheben'; dazu brdhmand m. .Brahmane,

auf den grossen siidlichen KEstenvorsprung Cabo
Delgado (mit ras Swafu, ras Kongo, ras Suabu).

Wie dem auch sei, jedenfalls ist der ganze Meeres-

teil zwischen 6° und 10° siidlich voll von Un-
tiefen und Biffen, welche die Kiistenfahrt sehr

erschweren und deshalb in den Pilotenbiichern

(z. B. The African Pilot, part. III., London 1884)

sorgsam verzeichnet werden. [Tomaschek]

Bracheion (Bgaxsioiv), Insel an der africa-

AngehOriger des Priesterstandes'. Der Brahman
.

war urspriinglich der vom Volke und Ktaige aus-

erlesene Anbeter und Lobpreiser der GOtter, wel-

cher zugleich die Opfer (S6ma, Pferde- und Toten-

opfer) verrichtete. Allmahlig entstanden eigene

Beter- und Sangerfanrilien , deren Fiirsorge der

Gotterkult ganz iibergeben wurde und in deren

Gedachtnis die vgdischen Gotterhymnen getreu-

lich bewahrt blieben. Wahrend der zahlreichen

nischen Kiiste , westhch von Abrotonon oder Sa- 40 inneren Fehden und Kriege stieg der Einfluss

brata, Skylax 110 p. 86 Miiller. Es scheint die

Insel Meninx oderGirba damit gemeint; s. Tissot
Geogr. compare'e de TAfrique I 195, 2. [Dessau.]

Brachila, Comes von vornehmer Geburt, wird

am 11. Juli 477 von Odoaker in Eavenna ermordet.

Mommsen Chron. min. 1 810. 311. II 91.

[Seeck.]

Brachion (Bgaxtcor Stadiasm. maris magni

131, Geogr. Graec. min. I 473), Vorgebirge Phoi-

dieser Familien bei den Stammesfiirsten , welche

sie oft fiir ihren Eat reichlich entlohnten, es stieg

die Macht der immer mehr sich absondernden

Priesterschaft gegeniiber dem Kriegerstande und
dem iibrigen Volke; schon im Atharva-vSda gilt

der Brahmane fiir unverletzlich (na hiihsitavya),

im Mahabharata fiir einen ,Gott auf Erden'. Alles

Wissen und hohere Denkcn ward ausschliesslich

Besitz dieser Kaste. Die erdriickende Grossartig-

nikiens, zehn Stadien vom Vorgebirge Paltos ent- 50 keit und Fiille der indisehen Natur mit ihren

fernt. Die Lesart ist ubrigens verdiichtig, vgl

Mailer z. d. St. [Benzinger.]

Brachmai (Steph. Byz.), Kurzform fiir Brach-

manes, s. d.

Brachmanai iBoaxpdvai fidyoi Ptol. VII 1,

74), indisches Volk uuterhalb des Gebirges Bettigo

(s. d.) bis zu den Batai (s. Ba t a Nr. 1 ) hin, urspriing-

lich eine geschlossene Colonie brahmaniseher Mis-

sionare am Oberlauf der Kaveri, ahnlich wie bei

Gegensatzen befdrderte zugleich die Neigung zur

Contemplation, den Drang zur Askese, das Streben

iiber die Gottheiten und das Wesen der Dinge

nachzudenken. Als Missionare drangen die Brah-

manen immer tiefer in die inneren und siidlichen

Lande ein, wo sie von den Dravidafiirsten abge-

schlossene Bezirke erhielten und auf friedliche

Weise die Besitznahme weiter Gcbiete durch die

nachfolgenden arischen Kriegerstamme einleite-

der Stadt Bramagara (s. d.) u. a. Die Bezeich- 60 teten ; zuletzt wurden auch hinterindische Lan

nung dieser Priestercolonie mit dem persischen

Wort fidyot entspricht allerdings dem Wesen nicht

ganz; Campbells Hinweis auf das in Kanara

iibliche Wort maga (pi. makalu) ,Sohn, Abkomm-
ling' ist zu weit hergeholt. Dir Vorort hiess

Brachme (s. d.). Megasthenes bei Plin. VI 64:

Bragmanae — worin y aus x verschrieben —
midtarum Indiae gentium nomen. zumal am unte-

der und Inseln durch die Wanderungen und den

Glaubenseifer der Brahmanenfamilien der arischen

Kultur erschlossen. Die altesten Lehnneinungen

der Priesterschaft lernen wir aus den Upanisad,

die inneren Einrichtungen ihrer Kaste aus Manus
Dharmacastra kennen. Vier Hauptstadien (ap-a-

ma) umfasste das Leben eines indisehen Priesters.

Zuerst war er Schuler und HOrer, brahmacdrin,
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wobei ihm Gehorsam, Fleiss, Frommigkeit und
Keuschheit als Hauptpflichten auferlegt waren.

Im gereiften Alter ward er auf seinem Besitztum

Hausvater, grhastha, und verblieb unter bestan-

digem Studium der heiligen Bilcher im Kreise

seiner Gattinnen und zahlreicher Kinder in freierer

und hOchst geachteter Stellung bis in sein hoheres

Alter. Hierauf begann das Stadium der Askese

im Wald- und Einsiedlerleben als vanaprastha

p. 435 ; durchaus unzuverlassig ist der angebliche

Bericht des Damis bei Philostr. v. Apoll. Tyan.

Die Autoren, welche Clemens Alex, herbeizieht,

verwechseln die B. mit den buddhistischen Asketen

(Samanaioi); auch die Semnoi (s. d.) beziehen

sich wohl eher auf die buddhistischen Arhat.

Sicher dagegen bezeichnen die Gymnosophistai

der griechischen Berichte die Stadien der Vana-
prastha und Sanyasin. Belehrend sind die Aus-

(vlofSiog) ; er durfte fortan nur Wasser trinken 10 sagen der indisehen Abgesandten Sandanes und
und vegetabilische Nahrung einnehmen, nur mit 11

' " '

1
'

1
' ~

*•

Baumrinde (valka) oder Gazellenfell sich decken;

taglich hatte er fiinf Opfer zu verrichten , die

Vedas und Upanisad zu recitieren, als Biisser,

tdpasa (s. Tabassoi, von tapas ,Hitze, Drang-
sal'), verschiedene Bussiibungen zu verrichten; mit-

unter stand im Wald oder am Strom ein ganzer

Kreis von Einsiedeleien (dframa-mandala). Die
Krone der Askese bildete das vierte Stadium als

sanyasin ,Ableger aller Neigungen' oder yatin20
,Bezwinger der Sinne' : vOlliges Alleinsein, dauern-

des Stillschweigen, ausschliessliche Bichtung der

Gedanken auf Gottheit und Unsterblichkeit war
nunmehr seine einzige Aufgabe, urn den Tod er-

gebungsvoll zu erwarten; das Leben fristete er

als stummer Bettler, bhiks~u. Dass sich im Laufe

der Zeiten in den philosophischen Ansichten der

Brahmanen !grosse Meinungsverschiedenheiten her-

ausbildeten, ist selbstverstandlich; wir kennen fiinf

oder sechs Systeme ihrer Philosophie , darunter 30 indien durfen jene seligen Brachmanae verlegt

Damadamis unter Antoninus^ Pius, welche der

Syrer Bardesanes iiberliefert hat ; ebenso die Notiz

eines Unbekannten heqi twv tijs 'Ivdtag t&vwv
xal Bf>a%/xdvcov, welche dem Ps.-Kallisthenes ein-

gefflgt ist. Damaskios zufolge (Phot. bibl. p. 246)

kam urn das J. 500 ein Brahmane nach Alexandria

ins Haus des ehemaligen Consuls Severus. Diese

spateren Schilderungen analysiert Lassen Ind.

Alt. Ill 339ff.

Beachtung verdient noch die Schilderung des

Hierokles, Verfassers der <PiMotoq£s , bei Steph.

Byz.: die B. bilden eine besondere Kaste, be-

fleissen sich der Philosophie, gelten fiir Lieblinge

des Sonnengottes (= Varuna, Brahma?), enthal-

ten sich jeglicher Fleischnahrung
,
bringen ihr

Leben unter freiem Himmel zu und kleiden sich

in unverbrennbare , im Feuer lauterbare Asbest-

stoffe. Von diesen Stoffen sprechen auch die Be-

richte buddhistischer Pilger aus Cina. Nach Hinter-

das Vedanta und Sankhya. Die Eeformlehre des

Buddha kampfte Jahrhunderte lang erfolgreich

mit dem alten Glauben, bis dieser endlich, wenig-

stens in Vorderindien , seinen Einfluss wiederge-

wann.
Das, was Strabon und Arrian nach Nearchos,

Aristobulos und zumal nach Megasthenes iiber

die B. oder ,Weisen' der Inder berichten, stimmt

in den Hauptziigen mit den einheimischen Dar-

werden, welche zwischen den Camarini (d. i. Khmer
von KambSga, arab. Qomar) und den biblischen

Eviltae sassen, Iunioris orbis descr. 1. Der Ba-

vennate endlich kennt eine regio Braehmania
nahe an India und Serica, II 3 p. 45.

[Tomaschek.]

Brachme (Var. Bsdyf.it;, Ptol. VH 1, 74),

Vorort der indisehen Brachmanai am Oberlauf

der Kaveri. Caldwell vergleicht den Bezirk

stellungen iiberein — nur dass den griechischen 40 Brahma-de^am am Flusse Tamraparni nahe dem
Beobachtern mehr das aussere Leben der Priester

auffiel, das geistige Wesen dagegen verschlossener

und nnbegreiflicher blieb. Nearchos (Strab. XV
716) unterscheidet ,Weise', welche die Natur er-

forschen, wie beispielsweise Kalanos (s. d.), und
solche, welche Staatsgeschafte verrichten und den

Konig als Eatgeber begleiten. Aristobulos schil-

derte die Brauche und Meinungen zweier Brah-

manen von Taxila (Strab. XVII 714). Megasthenes

Podigeigebirge, mit einer Feste gleichen Namens.
[Tomaschek.]

Bsax<odijg axga, Vorgebirge der africanischen

Kiiste, zwischen Thapsus und Thenae, Ptol. IV
3, 10. Lateinisch Caput vada, Prokop. Vand. I

14 {Caput Vadorum bei Corippus Joh. I 369).

wo die Entfernung von Karthago auf fiinf Tage-

marsche angegeben wird, de aedif. VI 6 (auch

heutzutage heisst das Vorgebirge Eas Kaboudia,

(Strab. XVH 703. Arrian. Ind. 11) schildert ge- 50 Tissot Geogr. compare'e de l'Afrique 1 181). Hier

nauer den obersten und geehrtesten ,Stamm' (yc-

ved, yivog, uepog, skr. varna ,Kaste') der indisehen

Weisen oder Philosophen : sie haben lediglich die

Verpflichtung, den Gfittern fur das Gemeinwesen
Opfer darzubringen ; sie allein besitzen die Kraft

der Weissagung iiber alle gemeinsamen Ange-
lege.nheiten , z. B. den Ertrag der Jahresernte,

und halten deshalb zu Jahresbeginn im Hause
des Konigs Beratungen ab ; sie leben nackt, unter

freiem Himmel oder unter grossen weitschattigen 60 bekannt

landete Belisar im J. 533 (Prokop. und Corippus

a. a. O.), was Iustinian die Veranlassung gab, an

dem Platze eine Stadt zu grunden, Prok. de aed. a.

a. O. (dasselbe Vorgebirge scheint Strab. XVH 834

als axQa "Auftojvog Ba/M(orog zu bezeichnen).

[Dessau.]

Bractayle {Bgaxv/.rj), nach Steph. Byz. (viel-

leicht aus Hekataios) Stadt der Kereten (d. i. der

Cerretaner) in Hispania Tarraconensis; sonst un-

Baumen, einzig von vegetabilischer Nahrung u.

s. w.; vgl. die Schilderung bei Strab. XVII 711,

wo ubrigens die B. als weit geehrtere Weise unter-

schieden werden von den Sarmanes (XVn 714
vldjiioi) oder pramana ,Asketen' (von skr. pram
,sich abmiihen', s. Samanaioi).

Sehr allgemein gehalten sind die Notizen der

Spateren z. B. des Eedners Dio Chrvsost. XXXV

[Hiibner.]

Brachylles, ein Boiotier, Sohn des Neon, des

Sohnes des Askondas. Wir kennen nur Anfang
und Ende des Lebens dieses Mannes, der, wie es

scheint, eine sehr hervorragende, wenn nicht gar

die erste Eolle in seiner Heimat gespielt hat (vgl.

Plut. Tit. 6). Wie sein Grossvater und Vater

trat er an die Spitze der makedonischen Partei

in Boiotien. In jungen Jahren wurde er von An-
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tigonos Doson zum Dank fur einen vom Vater

geleisteten Dienst anf einen verantwortungsvollen

Posten gestellt; der Konig liess ihn nach der Er-

oberung Spartas (im J. 222) als iniaxax^i der

Stadt zuruck (Polyb. XX 5, 12). Erst 25 Jahre
spater taucht er in der triimmerhaften Tradition

wieder anf. Im J. 197 war er als Preund des

Philippos V. bei der Zusammenkunft dieses mit
Plamininus in Nikaia zugegen (Polyb. XVIII 1, 2).

schaft will Tissot 140, dem Ruggiero Dizion.

epigr. I 333 zu folgen scheint, auf 206/207 fest-

legen, aber weder der Ansatz 205/206 fur den
Vorganger des B., noch deren chronologische Ver-

kniipfung kann als erwiesen gelten. Die Identi-

fication mit M. Valerius Bradua Mauricus, cos. im
J. 191 (Klein Past. cons. z. d. J.), die Wadding-
ton Pastes des provinc. asiat. nr. 163 vornahm, ist

durch CIL V 7783 wohl zur Gewissheit erhoben,
Als dann in demselben Jahre bei Kynoskephalai 10 da B. dort ausdriicklich neben andern Titeln
die Wiirfel fielen, kampfte B. an der Spitze der
Boiotier auf Philipps Seite (Liv. XXXIII 27, 8).

In die Hande des Feindes gefallen, wurde er von
Plamininus, der im Hinblick auf Antiochos III.

Boiotien zu sich hiniiberzuziehen trachtete , frei-

gelassen, worauf ihn seine Landsleute zum Boio-

tarchen erwahlten (Polyb. XVIII 48, Iff. = Liv.

XXXIII 27, 5ff.). Bald darauf flel er einem Com-
plott der Romerpartei in Boiotien zum Opfer. Er

(pontifex, sodalis Hadrianalis, curator operum
publicorum, curator aquarum sacrae urbis et

Minieiae, censitor provinciae Aquitaniae, consul)

proconsul provinciae Afrieae genannt wird, dazu

die Inschrift in die Zeit nach dem Tode des Sep-

timius Severus fallt (divi Seviri).

Vermutlich war Antonia Vitellia (s. Bd. I

S. 2642 Nr. 131) die Gattin des B. Durch sie

ware dann B. mit M. Antonius Antius Lupus (s.

wurde durch gedungene Meuchelmorder aus dem 20 Bd. I S. 2614 Nr. 37) in das verwandtschaftliche
Wege geraumt. Polybios a. O. erzahlt, dass Pla.

mininus zwar die directe Teilnahme an der Er-
mordung abgelehnt, den Verschworern aber zu-

gesagt habe, sie nicht zu hindern, ja sogar den
Henkersknecht ihnen gewiesen habe. Dies ist

als historisch zu betrachten, wenn auch Livius

a. O., um seinen Landsmann weiss zu waschen,
diesen Passus zu iibersetzen absichtlich unterlas-

sen hat. [Wilcken.]

Verhaltnis (adfaiis) gekommen, das ihn veranlasst,

sich an der Sorge fur die Grabstatte von dessen

Gattin und Tochter zu beteiligen : CIL VI 1343
= IGI 1398.

'
[Henze.]

Braecorii (Braecores). Eine in Galliano bei

Como gefundene Votivinschrift (Bull, epigr. Ill

155. Pais CDL suppl. Italica I nr. 847) lautet

Matrmiis Braecorium Gallianatium. Braeco-
rium ist = Braecoriorum oder Genetiv zu Brae-

Brachyllos hatte eine Schwester des Bedners 30 cores. Die Gallianates sind offenbar die Bewoh-
Lysias zur Frau. Lysias war mit einer aus dieser

Ehe stammenden Tochter, seiner adel^iSrj, ver-

heiratet, [Dem.] LIX 22; vgl. Blass Att. Bereds.2

I 346. * [Kirchner.]

Braciaca, keltischer Beiname des Mars auf

der bei Deva (Brit.) gefundenen Inschrift CIL
VII 176 Deo Marti Braeiame Q. Sittim Caeci-

lianfus) praef(ectus) coh(ortis) I Aquitana(rum)
v. s. Bei Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.

ner des heute Galliano genannten Ortes, die B.

sind unbekannt; vgl. Rhein. Jahrb. LXXXIII 15.

[Ihm.]

Bragae, nach Plin. VI 150 eine verOdete

Insel des Sinus Persicus an der Kiiste von Ara-

bien. [D. H. Miiller.]

Bragodurnm (BQayo&oveov Ptol. II 12, 3,

Var. Bgayodovvov) , Stadt in Raetien (vn6 fiev

avzov xov AavovfStov). Lage (Braunlingen an der

ist die Deutung ,Gott des Maizes' (s. Holder 40 Brege?, Mengen an der Donau?) unbestimmt.
braci) verzeichnet; eher liegt ein topischer

Beiname vor, hergenommen von einem gallischen

(aquitanischen ?) Ort; vgl. Holder s. Braccia-
cus. [Ihm.]

Bradauus, Grenzfluss zwischen Lucanien und
Apulien, den die Strasse von Venusia nach Po-
tentia uberschritt (It. Ant. p. 104). Er entspringt

aus einem See sfldlich von Venusia und rmindet
nach einem Laufe von 167 Km., unweit Meta-

Holder Altcelt. Sprachschatz s. Bragodimon.
Rhein. Jahrb. LXXI 53. '[Ihm.]

Braiola (BQa'toka Procop. de aedif. 285 , 9.

35), Castell im Timacusgebiet. W. Tomaschek
Die alten Thraker II 2, 62. [Patsch.]

liraKin (Boaioia), Tochter des Kinyras und
der Metharme, Schwester des Adonis, aus Kypros.

Mit ihren Schwestern Orsedike und Laogore gab
sie sich nach dem Willen der ihnen ziirnenden

pontum, in den Golf von Tarent. Nach Guido 50 Aphrodite fremden Mannern preis und starb in

§ 30 p. 470 hiess er auch Tardus propter sinuo-
sos orbes sui discttrsus. Jetzt Bradano.

[Hulsen.]

Bradua, rflmisches Cognomen, namentlich
It M. Appius Bradua, miitterlicher Grossvater

des Herodes Atticus, s. Appius Nr. 5.

2) Appius Annius Atilius Bradua, Cos. 160
n. Chr., s. Annius Nr. 32.

3) Ti. Claudius Bradua Atticus, altester Sohn
des Herodes Atticus, athenischer Archon zwischen 60 sonst

185/86 und 191/92, s. Claudius, vgl. auch Ati-
lius Nr. 29—31. 43 und unter Valerius.

4) Bradua Mauricus ist nach Digest. 1 21,4 und
XXVI 10,1,4 Proconsul Afrieae innerhalb der J. 1 99
und 209 (imperatores Severus et Antoninus). Bei
Tissot Pastes de la prov. rom. dAfrique 117 ist

die Stelle Dig. I 21, 4 Verm statt Severus ver-

lesen, richtig S. 140. Das Jahr seiner Statthalter-

Agypten (Apollod. Ill 14, 3, 2). Mannhardt
(Wald- und Feldkulte II 283) nimmt an, dass die

Sage zur Erklarung des entsprechenden Brauchs
beim kyprischen Adonisfest erfunden sei,

[Wagner.]

Braisoi (Bgaiao!), Volk in Makedonien nach
Dion. Bass, bei Steph. Byz. [Oberhummer.]

Braitolaion (Bgano/Mtov; etwa Brittolavum),

Stadt der Keltiker in Lusitanien bei Ptol. II 5, 5;
unbekannt. [Hiibner.]

Bramagara, Ortschaft in Vorderindien an
der Kuste von Limyrike (jetzt Kanara) zwischen
Tvndis (jetzt Kunda-pur) und Muziris (Manga-
lur), Ptol. VII 1, 8; deutbar aus skr. Brabma-
gara ,Wohnung des Brahma oder der Brahmana',
Lassen Ind. Alt. m 192; einer indischen Nach-
richt zufolge siedelte Fiirst Paracurama zahl-

reiche Arya-Brahmana als heilige und vom Volk
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abgesondert lebende Kaste in 60 Ortschaften seines

Reiches an. In entsprechender Lage finden wir
noch jetzt eine Ortschaft Brahmavara am siid-

lichen Ufer der in 13° 30' nOrdlich miindenden
Citanada gegenilber Barkuru oder Barealur.

[Tomaschek.]

Bramma, Stadt am ,grossen Meerbusen' (von

Ton.king) im Lande der Sinai Ichthyophagoi zwi-
schen den Fliissen Aspithras (s. d.) und Ambastes
(s. Amb a s t a i), Ptol. VII 3,2; vielleicht abzuleiten

von dem in Hinterindien weit verbreiteten Worte
bra ,Gott' mit Nominalsuffix ma, auch wohl selbst

von dem indischen Brahma, da der Brahmana-
glaube auch in Ton.king und~An.nam friihzeitig

Eingang gefunden hatte. [Tomaschek.]

Brammognra
,

gute Variante fur Bammo-
gura, s. d.

Branch]ades {Boayxiadrjs), Beiwort des Apol-
lon von dem bekannten Branchiden-Heiligtum Di-

dymaion bei Milet, Metrodor. PHG ni 205, 7 a.

[Jessen.]

Branchidai (Bgayx'o'ai), milesisches Priester-

geschlecht, welches das Apollonorakel zu Didymoi
bei Panormos verwaltete. Von dem Geschlechte
erhielt auch der sonst Aldvftoi oder AiSvfia (Lukian.

de astrol. 23) genannte Ort, an dem eine vom
Volke viel besprochene Quelle entsprang (Paus. V
7, 5) , den Namen BQayyJScu. Die B. fiihrten

ihren Stammbaum auf Branchos (s. d) zuruck,

einen Liebling Apollons. Uber die Zeit des Bran-
chos sagen die Quellen nichts. Parthenios (narat.

amat. I) setzt die Existenz des Orakels in mythi-
scher Zeit voraus. Nach einer pythagoreischen
Sage (bei Diog. Laert. VIII 5) hat Euphorbos
dort seinen Schild aufgehangt. Neleus soli, be-

vor er Milet erbaute, das B.-Orakel befragt haben
(Tzetz. zu Lykophr. 1385). Auf diese Stellen ge-

stutzt und im Zusammenhange mit seinen sonstigen

Hypothesen nahm O. Miiller (Dorier I 224ff.),

dem Schroder (De reb. Milesior. 14) beistimmte,

an, das Orakel sei von kretischen Doriern ge-

grundet worden. Seine Griinde sind vonHoeck
(Kreta II 316ff.) eingehend widerlegt worden.
Schoenborn (Uber das Wesen Apollons 29f.)

nimmt Hoe cks negatives Ergebnis an, verstrickt

sich dann aber selbst (a. a. O. 49—62) in einen

kiinstlichen Versuch, den Ursprungsmythos zu deu-

ten. Besonnen erOrtert die verschiedenen Pas-
sungen der Grundungssage Gelzer (De Branchi-

dis 1—6); seine eigene Ansicht ist beeinflusst

durch die auf unzureichende Zeugnisse (Steph.

Byz. s. At8v/ia. Terent. Maur. p. 2424) gestiitzte

Ainahme (a. a. 0. 27), Zeus hatte das Orakel
vor Apollon besessen, und die jeden Anhalt ent-

behrende Voraussetzung (a. a. 0. 41), auch der

milesische Kabeirendienst habe zu B. seine Statte
gehabt. Him gegenuber erklart Sold an (Ztschr.

f. d. Alt. Vm 563f.) Apollon fur den aUeinigen

Orakelgott. Er halt (a. a. 0. 565) den Apollon-

dienst an dieser Stelle fur vorionisch, legt aber

den Ursprung des Orakels in die ionische Zeit.

Gegenuber den von ihm (a. a. 0. 545—552) be-

kampften Hypothesen weist er (a. a. 0. 556—559)

auf den Zusammenhang der Branchossage (Diog.

Laert. I 72. Kon. narr. 44) mit der orphi-

schen Bewegung hin, der sich vornehmlich darin

kundgiebt, dass Branchos die Milesier nach einer

Pest reinigt (Kallim. frg. 75 = Clem. Alex. Strom.

V 570). Man kann Sold an darin Recht geben,

dass der Orakeldienst an dieser Stelle aus orphi-

schen Vorstellungen entsprungen sei, mag man
nun mit ihm (a. a. 0. 567) Branchos fur eine

historische Figur halten oder abwetchend von ihm
in der Branchossage den mythischen Reflex einer

historischen Begebenheit sehen. Gelzers Ver-

mutungen (a. a. 0. 35. 36) uber den Anteil anderer

milesischer Priestergeschlechter am Orakel der B.

haben in der Uberlieferung nur schwache Stiitzen.

Das didymaeische Heiligtum wird neben den be-

ruhmtesten Apollonorakeln genannt (Clem. Al. Pro-

trept. II 11. Lukian. Alex. 8. 43; dial. deor.

16, 1). Sein Name war von dem Namen Milet

so unzertrennbar, dass fur Lykophron (Alex. 1379)
nag&evog Boayyrjaia gleichbedeutend ist mit nag-
dfoos Mdrjoia. Die erste Blute des Orakels ge-

hflrt dem 6. Jhdt. an. Das beweisen vor allem die

Punde von Sculpturen und Inschriften. Der Weg
von Didymoi zum Hafen Panormos war auf bei-

den Seiten mit Sitzbildern geschmuckt, uber deren

Uberreste zuerst Leake (Asia minor 348) eine

kurze Notiz gab. Ross (Kleinasien und Deutsch-

land 131f.; Arch. Zeit. VIH 129—134 mit Taf.

XIII) beschrieb sie genauer, soweit es ohne Aus-

grabungen moglich war. Schon nach seinem Ein-

drucke erklarte er, die Statuen miissten vor den
Perserkriegen entstanden sein. Die von Ross
gewiinschten Ausgrabungen hat Newton veran-

staltet. Er hat die Statuen ins britische Museum
flberfiihrt (Discov. at Halicarnassus , Cnidus and
Branchidae II 537f.). Aus seiner ausfiihrlichen

Beschreibung (a. a. 0. 527-553 mit Taf. LXXVII)
geht hervor, dass die Bildhauer unter agyptischem

Einfiusse gestanden haben (a. a. 0. 547—553).

Neben diesem befcmt Rayet (Etudes d'archeologie

et d'art 114, 5) den assyrischen Einfluss. Auch
Birch (bei Onomander Altes und Neues aus

den Reichen des Ostens III 401) beschreibt die

Statuen, die er im britischen Museum gesehen hat.

Im britischen Museum befinden sich auch die •

von Newton ausgegrabenen archaischen Inschrif-

ten (Discover. II. Appendix III 63—70; Greek
Inscriptions of the British Museum 921—934.

IGA 483-490), die von Kir chh off (Griech.

Alph. 17—21) ihrem Schriftcharakter nach in das

6. Jhdt. gesetzt werden. Aus diesem Jahrhundert

wie aus den angrenzenden Jahrzehnten der be-

nachbarten Jahrhunderte erfahren wir auch man-

ches iiber die Wirksamkeit des Orakels. Die An-
nahme von Curtius (Gr. G. 16 495) und Gelzer
(De Branchidis 6—9), das Orakel habe die mile-

sische Colonisation beeinflusst, griindet sich nur

auf innere Erwagungen. Aber ausdriicklich be-

zeugt ist, dass das Orakel nicht nur von alien

Ioniern und Aioliern (Herod. 1 157), sondern auch

von Barbaren befragt wurde. Necho stiftete nach

dem Siege bei Megiddo dem Orakel eine Bild-

saule (Herodot. II 159). Den Dreifuss, der unter

den sieben Weisen circuliert hatte, soli Thales

den B. flbergeben haben (Diog. Laert. I 28). Mit
den anderen beruhmten Orakeln wurde auch das

B.-Orakel von Kroisos gepruft, bestand jedoch die

Prufung nicht so gut, wie das delphische (Herodot.

I 46ff.). Trotzdem steUt Herodot (I 92) die von
Kroisos zu den B. gesandten Weihgeschenke an

Zahl und Gewicht den nach Delphi geschickten

an die Seite. Den persischen Eroberern seigte
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sich das Orakel freundlich, als ea den Kymaiern
riet, den fliichtigen Paktyas an Kyros auszuliefern

(Herodot. I 158. 159). Wahrend des ionischen

Aufstandes riet Hekataios, die Weihgeschenke des

Kroisos zu Flottenriistungen zu verwenden (Hero-

dot. V 36). Sein Rat wurde nicht befolgt. Trotz

dieser Schonung warnte das Orakel die Karier,

etwas von den Milesiern zu erwarten (Zenob. V 80).

Der Glanzzeit der B. machten die Perser ein

Ende. Nach Herodot (VI 19) geschah es bei der

ZerstOrung von Milet unter Dareios, dass Orakel und
Tempel zu Didymoi, entsprechend einem Spruche

des delphischen Gottes-, zerstOrt wurden. Dagegen
berichten Strabon (XI 518. XIV 634. XVII 813
[nacb Kallisthenes frg. 36]), Curtius (V 7, 28—
35) und Plutarch (de sera num. vind. 12; vgl.

Suidas s. Bgay^ai), erst Xerxes habe die Tempel-
schatze nach Asien gefiihrt, und zwar sollen sie

ihm von den Priestern selbst ausgeliefert worden
sein, die er dann, um sie vor der Rache ihrer

Stammesgenossen zu sicbern, im fernsten Osten
ansiedelte; dort soil Alexander die Nlichkommen
des milesischen Priestergeschlechtes gefunden und
fur den Hocbverrat der Vorfahren bestraft haben.

Pausanius (VIII 46, 3) erzahlt ebenfalls, erst Xerxes

habe die Schatze der B. geraubt, und fiigt hinzu,

bei dieser Gelegenheit sei auch der von Kanachos
(Paus. II 10, 5. Plin. XXXIV 75) gegossene Apol-

loncoloss weggefiihrt worden; aber nacb Pausanias

sollten durch die Plunderung des Heiligtums die

Ionier fur ihre angeblich zweideutige Haltung
wahrend der Schlacht bei Salamis bestraft werden.

Die Nachricht Strabons und der mit ihm uber-

einstimmenden Quellen wird von Westermann
(De Callisthene II 2. 17f.) aus Onesikritos oder

einem Historiker gleichen Schlages abgeleitet, von
Clavier (Memoire sur les oraeles 131), Ulrich
(Eh. Mus. X 1856) und So Id an (Ztschr. f. d.

Alt. VIII 571ff.; die Meinung Soldans, a. a. 0.

580, der Apolloncoloss sei ein Werk des jiingeren
' Kanachos uud erst beim Neubau des Didymaions
errichtet worden, wird von Gelzer De Branchi-

dis 31 widerlegt) verworfen. Andere suehen die

Angaben Herodots und Strabons (lurch die An-
nahme einer zweimaligcn Zersttirung des Didy-

maions zu vereinigen, und zwar meinen 0. Miil-
ler (Kl. Schr. II 539ff.), Brunn (Kiinstlerg. I

75. 6; Abh. Akad. Miinchen 1868, 31ff.), erst

nach der Z'erstorung unter Dareios sei der Apollon-

coloss aufgestellt worden, wahrend Thiersch
(Epochen d. bild. Kunst 144ff.), Overbeck (Sachs.

Ber. XX 70) und Gelzer (De Branchidis 15—18;
vgl. 28) die Plunderung unter Dareios fur unvoll-

standig halten, so dass der Apolloncoloss ihr hatte

entgehen konnen. Gelzer (a. a. 0. 15) halt ins-

besondere an dem von Strabon berichteten Hocb-
verrat fest und sieht das Zuriicktreten des Namens
Bf>ayziScu neben dem Namen Ai&vualov (Mela I

86. Plin. n. h. V 112) als eine Folge jenes natio-

nalen Verbrechens an.

Zu ungewisser Zeit, schwerlich bald nach der

Schlacht bei Mykale (Brunn Abh. Akad. Munch.,

1868, 35f.) , wohl etwa unter der Kegierung des

Dareios Nothos (Gelzer De Branchidis 18) wurde
der Tempel neu aufgebaut, und zwar nach einem
so grossartigen Plane, dass er niemals vollendet

wurde (Paus. VH 5, 4) und stets ohne Dach ge-

blieben ist (Eoss Hellen. I 10). Die erhaltenen

Euinen sind zuerst von Chandler (Ionian Anti-

quities III nebst 9 Tafeln; vgl. Choiseul-Gouf-
fier Voyage pittoresque 1 178ff. Hirt Gesch. d.

Baukunst I 178ff.), dann nach erneuten Aufnah-
men vonEayet und Thomas (Milet et le golfe

latmique II 55—82; vgl. Rayet Etudes d'arch.

et d'hist. 102—169) bescbrieben und abgebildet

worden. Die von den beiden franziisiscben Ge-
lehrten auf Rothschilds Kosten veranstalteten Aus-

lOgrabungen haben manches Neue ergeben, auch

Funde zu Tage gefordert, die ins Louvre iiber-

fuhrt worden sind.

Eine nocb vor der Mitte des 4. Jhdts. ausge-

pragte didymaeische Drachme mit Apollonkopf

und Lowen (Catal. of Greek coins, Miletus 51. 52)

ist wahrscheinlich von der Administration des

Heiligtums geschlagen worden. Indessen behauptet

Kallisthenes (frg. 16 bei Strab. XVIII 813; vgl.

Lukian. Al. 29), die Weissagungen hatten bis zur

20 Zeit Alexanders geruht und seien erst wieder auf-

genommen worden, als unter Alexander die zur

Zeit des Xerxes versiegte heilige Quelle plOtzlich

wieder sprudelte und didymaeische Orakelspruche

den Konig als Sohn des Zeus bezeichneten , ihm
auch den Sieg bei Arbela und den Tod des Da-

reios voraussagten. Einen starken Eiickhalt fand

das Heiligtum an den Seleukiden. Dem ersten

Seleukos soli ein didymaeischer Spruch geraten

haben, sein Gliick in Asien zu suchen (Appian.

30 Syr. 56). Seleukos selbst berief sich darauf, dass

das Orakel ihn KOnig genannt hatte (Diod. XIX
90, 4), und bewies dem Tempel seine Huld, in-

dem er den Apolloncoloss des Kanachos an scinen

Platz zuriickbringen liess. Die feindlichen Brtider

Seleukos II. und Antiochos Hierax haben zu einer

Zeit, wo sie voriibergehend befreundet waren, ver-

mutlich 246 nach dem Tode ihres Vaters, in den

Apollontempel zu Didyma kostbare Weihgeschenke

gesandt, die in einem inschriftlich erhaltenen

40 Briefe an die Milesier verzeichnet sind (Ditten-
berger Syll. 170). Gegen Ausgang der rOmi-

schen Republik wurde einmal der Tempel von See-

raubern gepliindert (Plut. Pomp. 24). Noch wah-

rend der Kaiserzeit hatte fur die Milesier der

Dienst Apollons eine ahnliche Wichtigkeit wie fur

die Ephesier der Artemiskult (Tac. ann. IV 55).

Caligula wilnschte den Bau des Tempels zu voll-

enden (Suet. Calig. 21), zugleich aber als Inhaber

des Heiligtums an Apollons Stelle zu treten (Cass.

50 Dio LIX 28).

Uber die Verfassung und das innere Leben

des Heiligtums in rOmischer Zeit geben die In-

schriften (CIG 2852-2888. II S. 1120ff. New-
ton Discover. H. Append. HI 59ff. LeBasAsie
mineure221—223) mancberleiAuskunft. DieHaupt-

thatsachen hat Gelzer (De Branchidis 36ff.) zu-

sammengestellt. Der oberste Priester war der

^ocftjztjs. Die ^QOfftjiai wurden aus den vor-

nehmsten milesischen Familien genommen. Ihre

60 Amtsdauer war jahrig; die im Tempel aufgestell-

ten Urkunden wurden nach ihnen datiert. Die

Tempelkasse verwalteten die rafiiai, welche ihr

Amt je fur ein halbes Jahr erhielten. Aus dieser

Kasse wurden die didymaeischen Spiele bestritten.

Zu den Einnahmen des Tempelschatzes gehorten

auch Erbschaften, denn das didymaeische Orakel

gehorte zu denjenigen, welchen Vermachtnisse zu-

gewandt werden durften (Ulpian frg. XXII 6).
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In einer gewissen Abhangigkeit von der Tempel-

obrigkeit scheinen auch Priesterinnen der Artemis

(CIG II S. 1120ff.) gestanden zu haben. Eine

Priesterin, iteotprjus, war es, die aus der heiligen

Quelle trank und dadurch von dem gOttlichen

Geiste erfullte wurde (Lukian. bis accusat. 1. Iamb-

lich. de myst. p. 127 Parthey. Porphyr. ad Aneb.

72. Orig. adv. Cels. I 70 p. 130 Lommatzsch).

Ihre Ausserungen wurden von den Priestern in

Worte iibersetzt und so den Fragenden mitgeteilt 1

(Strab. XVH 814).

In Didymoi sollte Apollonios von Tyana seine

"Weisheit empfangen haben (Philostr. Apollon. IV 1).

Noch bis in die letzte Zeit des Heidentums be-

hauptete das Orakel sein Ansehen. Licinius be-

fragte es vor dem Kampfe mit Constantin (Sozom.

hist. eccl. I 7 p. 408; vgl. Arnob. VI 6). Kaiser

Iulian war Prophetes zu Didyma (Iulian. ep. LXII

p. 451) und liess einige in der Nahe des Tempels

erbaute christliche Kapellen zerstOren. '<

[F. Cauer.]

Branchios (Bgdyxios), Beiwort des Apollon,

Orph. Hymn. 34, 7. Vgl. Branchiades.
[Jessen.]

Branchos (Bgdyxoe) ,der Heisere', von pgay-

x6e. K. 0. Miiller Dorier I 224f. Gerhard
Griech. Myth. 323; vgl. Schwenck Etym.-myth.

Andeutungen 157. Der Name B. bezieht sich

auf die Thatigkeit als Prophet, (igayyog nannten

die Griecben die Stimme weissagender Priester, I

Quint, inst. or. XI 3, 55. Nach anderer Ansicht

gehert der Name zusammen mit skr. brahman;
Bgayyog ware darnach ein urspriinglich allge-

meiner Priestername, der dem mythischen Stifter

des didymaeischen Orakels als Eigenname geblie-

ben ware. Kagi Rig-Veda 2 Anm. 82.

1) Vater des B. ist nach Varro in Schol. Stat.

Theb. VIII 198 Simerus {Smicrus'}), ein Sohn

des Olios (1. Olor — Schwan), Pflegesohn des Pa-

tron, dessen Tochter seine Gattin wird. ' Wahrend
dor Schwangerschaft traumt ihr, dass die Sonne

durch ihre Kehle {fieay/o?) eindringe ; davon giebt

sie dem Neugebornen den Namen B.
;
vgl. Conon

narr. 33. Als einst der Knabe die Herde des

. Vaters weidet, ersieht ihn Apollon. Sein Kuss

giebt B. die Sehergabe, er erhalt vom Gotte Kranz

und Zweig und beginnt zu weissagen. Er wird

entruckt, oder er stirbt eines plotzlichen Todes;

an der Statte, wo er gewirkt, wird ihm ein Grab-

mal und ein Tempel gestiftet. Nach seinem Ver-

hiiltnis zu B. wird Apollon in Didyma Philesios

genannt , auch Branchios (Orph. h. 34, 7) und
Branchiades, Schol. Stat. Theb. HI 478. Noch
Kallimachos stellte die Liebe des Gottes zu B.

als eine kcusche dar, Spatere nicht mehr. Kal-

lim. frg. 36 Schn. Philostr. epist. 5. 8. 57 (p. 226.

228. 251 K.). Luc. dial. door. II 2. Longus IV 17.

Apollodoros aus Kerkyra und Kallimachos (frg.

75 Schn.) behandelten die Sage, dass B. einst

die Milesier von einer Pest gereinigt habe.

Bei Conon narr. 33 ist Smikros, Sohn des

Demoklos aus Delphoi, Vater des B., Pflegevater

der Ziegenhirte Epitharses, Gattin eine vornehme

Milesierin. Nach Schol. Stat. Theb. HI 478 ist B.

ein Tbessaler, nach Strab. IX 421 ein Nachkomme
des Machaireus aus Delphoi. Durch diese genea-

losrischen Verknupfungen soil das didymaeische

Orakel als von Delphoi abhiingig erwiesen werden.

Stat. Theb. HI 478. VIH 198. Lyk. Al. 1379 und

Schol. Quint. Smyrn. I 283.

Priester in Didyma waren die Nachkommen
des B., die Branchiden (s. d.). Daneben werden

die Euangeliden genannt. Der Milesier Leodamas

weihte eine Kriegsgefangene aus dem eroberten

Karystos ins Apollonheiligtnm. Dort gebar sie

einen Knaben. B. nimmt sich seiner an und

macht ihn spater zum Verkilndiger der Orakel-

spriiche, indem er ihn Euangelos nannte. Er ist

der Ahnherr der Euangeliden. Conon narr. 44.

Cheilon wird des B. Sohn genannt bei Aristag.

Miles, frg. 11 = Diog. Laert. I 72.

Eine bildliche Darstellung: Apollon bei B.

erwiihnt Luc. de domo 24. Die gleiche Scene

sehen Dilthey (Bull. d. Inst. 1869, 150) aut

zwei porapeianischen Wandgemalden (Helbig 220.

221. Mus. Borb. XI 23. Mon. d. Inst. II 59, 8.

Welcker A. D. IV 418) und Schreiber (Bull,

com. XIX 1891, 301—304, Taf. XI) auf einem

hellenistischen Relief. Gelzer De Branchidis,

Diss. Lips. 1869. v. Wilamowitz Herm. XXX
1895, 181.

2) Beinamen des mit Apollon zusammen in

Didyma verehrten Zeus, Schol. Stat. Theb. in 478.

3) Vater des von Theseus getoteten Kerkyon

von der Nvmphe Argiope, Schol. Plat. leg. VII

796 A. Apd. Epit. I 3. [Escher.]

4) Sohn eines Konigs Alexandres. Ihm weihte

) Babrios seine Fabeln. tYber seine Zeit sind sehr

verschiedene Hypothesen aufgestellt worden. Vgl.

jetzt 0. Crus'ius De Babrii aetate in Leipz.

Stud. II 127ff. und o. Bd. II S. 2658f., der in dem
Alexandres den rOmischen Kaiser Alexander Se-

verus sieht. [Wilcken.]

Brancus, Fiirst der Allobrogen, von seinem

jiingeren Bruder vertrieben, von Hannibal wieder

in die Herrschaft eingesetzt, Liv. XXI 31, 6—7.

[Klebs.]

I Brandobrici. Auf einer bei Evian (Haute-

Savoie) gefundenen christlichen Inschrift vom

J. 527 (CIL XH 2584) heisst es: Brandobrici

redimtionem a domino Oudomaro rege aceepe-

runt. Man vermutet, dass die B. ihre Wohnsitze

in der Nahe von Genf hatten; vgl. Leblant
Inscr. chrfSt. de la Gaule II nr. 683. Longnon
G^ogr. de Gaule au Vie siecle 82. Weitere Lit-

teratur im CIL a. a. 0. Holder (Altcelt. Sprach-

sch. s. v.) erinnert an den Namen der Brannovices.

3 [Ihm.]

Brangas, Sohn des Strymon, griindet nach

dem Tode seines Bruders Olynthos zu dessen An-

denken auf Sithonia die Stadt Olynthos, Konon

4, welcher nach Hoefer Konon 64 aus Hegesippos'

na/ltjnaxa schopfte. [Hoefer.]

Brangosi, ein indischer Aboriginerstamm zwi-

schen Surastrene (Guger&t) und den Indusmun-

dungen, Megasthenes bei Plin. VI 76; eine Ab-

teilung der Ghosa? skr. vrnh, brhh ,brullen'.

q
~ [Tomaschek.]

Brannogeninni (Boawoyeviov Ptol. II 3, 11

;

Branogenium Geogr. Rav. 427, 3), Stadt der Ordo-

viker an der Westkiiste von Britannien, wohl iden-

tisch mit Bravonium (s. d.). Die Lage ist nicht

festgestellt. IHiibner.]

Brannovices. Die Aulerci Brannoviees ge-

horten nach Caes. b. G. VII 75 mit den Segu-

siavi und Ambarri zu den Clienten der Aeduer;
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man sucht ihre Wohnsitze nOrdlich von den Am-
barri. Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. ver-

weist, was den Namen anlangt, auf die Bran-
dobrici. Desjardins Geogr. de la Gaule II

465. 490f.; vgl. Aulerci. [Ihm.]

Branodnnum, Stadt an der Ostkfiste Britan-

niens nach der Notit. dign. occ. XXVIII 6 = 16
(praepositus equitum Dalmatarum Branodimen-
sium Branoduno) unter dem comes litoris Saxo-
nici stehend; sonst nirgends erwahnt, wohl Bran-
caster bei Burnham in Norfolk. [Hfibner.]

Brar . . . s. Br . .

.

Brara, eine vom Geogr. Kav. IV 26 p. 232
mit Ziaberna (Tabernae, heut Zabern) und andern
in Germania superior gelegenen Orten genannte
Stadt titixta supra scriptam civitatem Stratis-
bfurgo). [Ihm.]

Brarkedon {BgaQxedov Procop. de aedif. 283,

39), Castell im Bezirke von Naissus. W. Toma-
schek Die alten Thraker II 2, 62. [Patsch.]

Brasennus, keltischer Localgott auf einer

Inschrift aus Noboli bei Gardone, CIL V 4362:
Brasmino Sex. Valerius Primus I. m. [Ihm.]

Brasiai (BQaami), bei Paus. Ill 21, 7. 24, 3
fur Prasiai (s. d.). ' [Oberhummer.]

Brasidas (Bgaaidag). 1) Spartiate, Sohn des
Tellis. Seine Mutter hiess nach Plut. Lyk. 25
Argileonis, vgl. Plut. apophthegm. 190 B. 219 D.
240 C. Diod. XII 74, 3. Er machte sich sehon
im ersten Jahr des peloponnesischen Kriegs (431

1

v. Chr.) durch eine entschlossene Waffenthat be-

kannt : er rettete die lakonische Kfistenstadt Me-
thone, als sie durch den Angriff der athenischen
Flotte Gefahr lief erobert zu werden (Thukyd.
II 25, 2. Diod. XII 43, 2f. Plut. de Alex. virt.

13, vgl. Suid.). Fortan wurde er mit den wichtig-
sten Geschaften beauftragt. 431/30 bckleidete er

das Ephorat (Xen. hell. II 3, 10). 429 wurde er dem
Nauarchen Knemos als Berater beigegeben, wirkte
in der zweiten Seeschlacht bei Pihion und Nau- <

paktos mit und beteiligte sich Ende des Sommers
am Versuch, den Peiraieus zu iiberrumpeln (Thuk.
II 85f. 93). In gleicher Eigenschaft begleitete

er 427 v. Chr. den Nauarchen Alkidas auf der

Expedition der peloponnesischen Plotte gegen Kor-
kyra (Thuk. Ill 69. 76. 79, 3). 425 war er Trie-

rarch und that sich beim Angriff auf die athe-

nischen Befestigungen in Pylos riihmlich hervor

;

er ward verwundet und btisste seinen Schild ein
(Thuk. IV 11, 4f.). Als die Spartaner, urn sich !

in ihrer Bedrangnis Luft zu schaffen, den Bitten
des Perdikkas und der Chalkidier nachgaben und
424 v. Chr. einen Zug gegen die thrakischen
Besitzungen der Athener ausriisteten, bewarb er

sich um das Commando und wurde, da auch die

Chalkidier ihn wiinschten, gewahlt. Die Truppen,
die er mitnahm, bestanden aus Heloten und pe-
loponnesischen Bundesgenossen. Wahrend er in

Korinth die Ausrfistung des Zuges betrieb, er-

folgte der Angriff der Athener auf Megara und (

Nisaia. Nisaia fiel den Athenern in die Hande;
B. bewirkte, dass zur rechten Zeit peloponnesisehe
und boiotische Truppen eintrafen, durch die Me-
gara den Peloponnesiern erhalten blieb (Thuk.
IV 70f. 74. Diod. XII 67). Glucklich ffihrte er
dann mit Hiilfe seiner Freunde das Heer durch
Thessalien hindurch und erreichte in Dion das
Gebiet des Perdikkas (Thuk. IV 78f.). Er war

der rechte Mann an rechter Stelle; durch seine

Thatkraft und massvolle Klugheit hat er die Sache
Spartas ebenso gefordert, wie er den Athenern
schadete (Thuk. IV 81). Auf Wunsch des Per-

dikkas unternahm er zuerst mit dem Makedonier
einen Zug gegen den LynkestenkOnig Arrabaios.
Perdikkas wollte diesen vSllig unterwerfen, aber
B. zog es vor, den Weg der Unterhandlung zu
betreten, schloss nach einer Unterredung mit ihm

} einen Waffenstillstand und zog ab , zum grossen
Verdruss des Perdikkas, der dcin B. einen Teil
seiner Unterstiitzung entzog (Thuk. IV 83f.). Jetzt
wandte sich B. gegen die athenischen Bundes-
genossen. Er fand den Boden wohl vorbereitet

;

in den einzelnen Stadten waren schon frfiher durch
Vermittlung der Chalkidier Verbindungen ange-
kniipft, und fast fiberall fand er einfiussreiche

Manner und Parteien, besonders die Oligarehen,
zuweilen auch die Mehrheit der Bevolkerung, be-

) reit, sich ihm zu ergeben und die athenische Herr-
schaft abzuschiitteln. Sein erstes Unternehmen
war kurz vor der Weinlese 424 v. Chr. gegen
Akanthos gerichtet. Die Akanthier waren ge-
teilter Meinung; als er anruckte und ihr Land
besetzte, schlossen sie ihre Thore, verstanden sich
aber dazu, ihn allein einzulassen und mit ihm zu
unterhandeln. Er erklarte ihnen, dass er ge
kommen sei, sie zu befreien und ihre Autonomic
herzustellen, daffir hatten ihm die Spartaner ihr

) Wort verpflichtet. Auch wolle er sie niclit unter
die Herrschaft einer Partei bringen, sondern sich

in ihre inneren Angelegenheiten nicht einmischen.
Zugleich unterlicss er nicht, die iiblen Folgen
anzudeuten, die eine Weigerung fur die Stadt und
ihr Gebiet haben konne. Er war, wie Thukydides
(IV 84, 2) sagt, fiir einen Spartaner nicht unbe-
redt, und seine Worte verfehlten ihren Eindruck
nicht. Die Akanthier beschlossen, von den Athe-
nern abzufallen ; B. nahm sie in den Bund Spartas

i auf und sicherte ihnen die Autonomie. Gernein-
sam mit ihnen stiftete er aus der athenischen
Bcute Weihgeschenke in Delphi (Plut. Lys. 1. 18;
de Pyth. orac. 14). Dem Bcispiel der Akanthier
folgte alsbald das benachbarte Stageiros (Thuk.
IV 84—88). Im Winter folgte der Hauptschlag .

gegen das wichtige Amphipolis. Nachdem hier
durch Chalkidier und die den Athenern abgeneig-
ten Argilier der Abfall vorbereitet worden war,
setzte sich B. mitten im Winter 424/3 v. Chr.

' von Amai in der Chalkidike aus in Bewegung.
Unterwegs schloss sich Argilos an ; die Strymon-
briicke ward fiberrumpelt und B. erschien vOllig

uncrwartet vor Amphipolis, nahm viele Burger
gefangen und warf die Stadt in vollst&ndige Yer-
wirrung. Er stellte sehr milde Bedingiingen, und
noch ehe die erbetene athenische Hiilfe eintraf,

schloss sich die Stadt ihm an. Dagegen der Hafen-
ort Eio'n ward vom attischen Strategen Thuky-
dides rechtzeitig besetzt und behauptet. Bald

' darnach traten auch Myrkinos
, Galepsos und

Oisyme zu B. fiber (Thuk. IV 102—108. Diod.
XII 68. Polyaen. I 38, 3). Alle athenischen Unter-
thanen wurden unruhig und unsicher. B. zeigte

sich gegen alle gemassigt und milde, enthielt sich

jeder Parteinahme und gewann dadurch allgemeine
Zuneigung. Er beniitzte die giinstige Gelegen-
heit, da eine ausreichende attische Maeht nicht
vorhanden war, und ging noch in demselben
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Winter auf die Athoshalbinsel, die sog. Akte, fiber,

wo alle Stadte ausser Sane und Dion sich ihm
anschlossen. Dann wurde Torone auf der Sithonia

durch tlberfall genommen und die kleine athe-

nische Besatzung vertrieben (Thuk. IV 109—116.

Diod. XII 68, 5f.). Selbst auf Pallene erstreckte

sich der Abfall : Skione sagte sich von den Athenern
los ; B. wagte es , zu Schiff hinuberzufahren und
iibernahm die Stadt, die ihn als Befreier mit
Freude und Ehren begrfisste (Thuk. IV 120f. 123.

:

Diod. XII 72. Polyaen. I 38, 4). Er gedachte

auch, die benachbarten Stadte in Angriff zu
nehmen, als die Nachricht von dem inzwischen

(Friihjahr 423) geschlossenen Waffenstillstande

eintraf, der schon etwas vor dem tbertritt Skiones

begonnen hatte. B. weigerte sich, Skione aufzu-

geben, und nahm bald darauf auch Mende, als es

von den Athenern abflel, in sein Bundnis auf. Er
war fiberhaupt gegen den Frieden und wiinschte

dringend seine bisherigen Erfolge hier fortzusetzen

'

(Thuk. V 16). Daher ging der Krieg hier weiter,

wahrend im fibrigen Hellas die Waffen ruhten.

Die Athener sandten sogleich ein Heer, um Skione

und Mende wieder zu erobern. B. traf fiir die Ver-

teidigung der Stadte einige Vorkehrangen (Thuk.

V 122f. Diod. XII 72, 7), zog aber selbst an der

Spitze der Bundesgenossen mit Perdikkas aufs

neue ins Land der Lynkesten gegen Arrabaios,

der in einem Treffen geschlagen wurde. Jedoch
auch diesmal bestand zwischen B. und Perdikkas ',

kein Einvernehmen , und da Perdikkas illyrische

Hillfstruppen erwartete, so wunschte B. nach deren

Ankunft mit Riicksicht auf das bedrohte Mende
wieder abzuzichen. Nun aber kam die Nachricht,

dass die Illyrier, gefurchtete Krieger, sich viel-

mehr dem Arrabaios angeschlossen hatten; die

Verbundeten beschlossen daher zuriickzugehen.

Aber ehe noch etwas Bestimmtes verabredet war,

zog das Heer des Perdikkas, das von B. entfernt

lagerte, aus Furcht vor den Illyriern eiligst und
in Verwirrung ab. B. sah sich am nachsten Morgen
dem Arrabaios und den Illyriern allein gegen-
iiber und musste einen schwierigen Efickzug an-

treten. Durch zweckmassige und besonnene An-
ordnung wusste er den ungestiimen Andrang der

Barbaren zuriickzuhalten ; er selbst mit 300 Aus-
erlesenen bildete die Nachhut. Zuletzt war noch
ein gefahrlicher Pass zu iiberwinden, wo er von
voTliger Umzingelung bedroht war ; es gelang ihm
aber, mit seinen 300 eine beherrschende Hohe zu

ersttirmen und das Heer in Sicherheit zu bringen.

Seine erzfirnten Soldaten fielen dann fiber den
Tross der Makedonier her, deren Flucht sie in

solche Gefahr gebracht hatte (Thuk. IV 124—128,
vgl. Polyaen. I 38, 5). Dies war das Ende der

Freundschaft mit Perdikkas, der sogleich zu den
Athenern hinuberneigte und bald mit ihnen Frieden

schloss, was die weitere Folge hatte, dass ein

neuer Zuzug, den B. erwartete, auf Betreiben des

Perdikkas von den Thessalern nicht durchgelassen

ward, sondern nur einige Spartiaten, aus denen
B. den gewonnenen Stadten Amphipolis und Torone

Befehlshaber geben musste (Thuk. IV 132j. Wah-
rend des lvnkestischen Feldzuges war inzwischen

das Heer der Athener angekommen, hatte Mende
erobert und belagerte Skione. B. konnte nicht

helfen ; er versuchte gegen Ende Winters (Februar
422) Potidaia zu iiberrumpeln, ward aber abge-

wiesen. Im nachsten Sommer, 422 v. Chr., er-

schien Kleon mit einem neuen athenischen Heere
und eroberte Torone; B. kam zur Hiilfe zu spat

(Thuk. V 3, 3. Diod. XII 73, 2f.). Von hier fuhr

Kleon nach Eion, nahm Galepsos, bot die ver-

bundeten Makedonier und Thraker auf undrfistete

sich zum Angriff gegen Amphipolis. B. besetzte

die Hohe Kerdylion nicht weit von der Stadt und
beobachtete von hier aus seinen Gegner. Von der

Ungeduld seiner Soldaten getrieben rfickte Kleon,

noch ehe seine Verstarkungen angekommen waren,
naher an Amphipolis heran und besetzte eine

H6he, von wo aus man die Stadt und Umgegend
iiberblicken konnte. Er dachte keine Schlacht zu
liefern und erwartete auch keinen Angriff der

Feinde. B. hatte sich, als die Athener erschienen,

in Amphipolis hineingezogen. Er wollte, da die

athenischen Hopliten besser waren als die seinigen,

keine regelrechte Schlacht liefern, sondern den
Gegner durch einen unerwarteten Angriff iiber-

rumpeln, und traf die notigen Anstalten, um
plotzlich aus den Thoren von Amphipolis hervor-

zubrechen. Als Kleon diese Anstalten bemerkte,

beschloss er abzuziehen und setzte seine Truppen
iibereilt und unvorsichtig in Bewegung. Dies

war der Augenblick, wo B. losbrach. Die Athener
wurden vOllig iiberrascht; der linke Fliigel ent-

fioh sogleich, der rechte leistete einige Zeit Wider-
stand, und wurde dann mit grossen Verlusten ge-

schlagen. B. wurde, als er den feindlichen rech-

ten Fliigel angriff, verwundet (vgl. Plut. de sera

num. vind. 1; apophthegmat. p. 190 B. 219 D),

in die Stadt gebracht und starb bald darnach.

Im feierlichen Zuge bestatteten die Bundesge-
nossen ihn in Amphipolis vor dem Markte, wo
ihm noch spater heroische Ehren erwiesen wurden.

Die Amphipoliten schafften die ihrem Grander,
dem Athener Hagnon, erwiesenen Ehren ab und
setzten den B. als Grunder und Wohlthater an
seine Stelle (Thuk. V 6—11 und mit manchen
Entstellungen Diod. XII 73, 3 ;

vgl. Aristot. Eth.

Nicom. V 10 p. 1134 b 23). In Sparta war ihm
ein Kenotaph errichtet (Paus. Ill 14, 1).

B. war weitaus der bedeutendste Mann Spar-

tas im archidamischen Kriege (vgl. Aristoph. Wesp.

475 ; Frieden 640) und hat durch seine PersOn-

lichkeit fiber seinen Tod hinaus gewirkt. Er flOsste

den attischen Bundesgenossen Vertrauen zu Sparta

ein, und das hat auch spater Frfichte getragen
i (Thuk. IV 81).

Einige an die Eroberung und Vcrteidigung

von Amphipolis sich anknfipfende Kriegslisten des

B., die aber mit der wirklichen Geschichte kaum
noch in Verbindung stehen, stehen bei Polyaen.

strat. I 18, If. Frontin. strat. 1 5, 23. Der Ansatz

dazu findet sich schon bei Isokrates VI 53. Ein

mehrmals fiberliefertes Wort von ihm (Plut. de prof,

in virt. 8; apophthegm, p. 190 B. 219 C) wird auch

dem Agesilaos zugeschrieben (apophthegm, p. 208F).
i Litteratur: Gust. Schimmelpfeiig De Bra-

sidae Spartani rebus gestis atque ingenio , Diss.

Marburg 1857. Oncken Athen und Hellas II

299f. 326f.
_

[Niese.]

2) Brasidas quidam Lacedaemonius vir prae-

torius wird Digest. XXXVT 1, 22 eingefuhrt, um
an ihm eine Erbschaftsstreitigkeit zu illustrieren.

Das dort angefuhrte Urteil stammt aus einem
Entscheide des Kaisers Marcus. [Heme.]
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3) Notarius, erscheint, vom Kaiser gesendet,

in Alexandria und bewirkt am 1. Februar 366
die Wiedereinsetzung des Athanasius (Larsow
Die Festbriefe d. heil. Athanasius 41—43). Wahr-
scheinlich ist dies jener B. aus Kyros in Syrien

(Liban. ep. 994), der um 392 eine hohe Stellung

am Hofe von Constantinopel einnahm mid an den
Liban. ep. 807. 978. 994. 1029 gerichtet sind.

Sievers Libanius 268. [Seeck.]

4) Grossoheim des Libanios, G. Sievers
Leben des Lib. S. 5, 18. [W. Schmid.]

Brasideia (Bgaaideia) hiess ein dem Brasidas

zu Ehren alljahrlich in Ampbipolis begangenes
Fest. Es wurden ihm dabei Heroenopfer gebracht

und Kampfspiele gefeiert. Thuk. V 11. Vgl. Ari-

stot. Eth. Nik. V 10 p. 1134 B. [Stengel.]

Brasilas. In der Scenerie der auf Kos spielen-

den Thalysia erwahnt Theokrit VII lOf. das Grab-
mal des B. (ovds xo oa/xa dfitr xo BgaoO.a xaxs-

(paivEto, vgl. Verg. eel. 9, 59f. namque sepidcrum
ineipit apparere Bianoris); fiber die an diesen

Namen gekniipften Combinationen von Tiimpel
Eh. Mus. XLVI 1891, 528ff. vgl. A. Gercke
Gott. gel. Anz. 1891, 983ff. [Wissowa.]

Brasios (Bgdoiog) ist das Demotikon zu einem
Demos von Lindos, der Bgaoog oder Bgaoial ge-

heissen haben wird. Dass er zu den weniger
volkreichen gehOrte, folgt daraus, dass aus ihm
bei gewissen Wahlen der Lindier nur zwei Ver-

treter von im ganzen dreiunddreissig hervorgehen,

wahrend z. B. die Easier deren sieben, die Lindo-

politen, d. h. der stiidtische Demos, sogar aeht

entsenden. Doch gab es auch Demen, die nur

einen, und sogar solche, die nur ein um das andere

Jahr, wie es scheint, einen Mann zu wahlen hatten

(IGIns. I 761 und p. 112; ein Katalog von acht

Brasiern nr. 764, 65ff.; stadtrhodische Grabmaler
von Brasiern nr. 189— 192. 214; eins bei Siana

[749]; eins bei Istrios [894]: vgl. Selivanov
Athen. Mitt. XVI 1891, 242; Umrisse der alten

Topogr. der Insel Bhodos, Kasan 1892, 160 [rus-

sisch]). Der Name ist, wie Selivanov (Topogr.

42f. ; Mitt. a. a. O.) erkannt hat, nicht verschie-

den von dem lakonischen Orte, der Bgaaial oder

TFgaoiai (s. d.) heisst und von jrgdoov abgeleitet

ist, einem Worte, welches ursprunglich alles griine

Kraut und Gemiise (V. Hehn Kulturpnanzen und
HaustiereS 164), dann den Lauch und endlich die

Meerzwiebel bezeichnet. Dazu stimint, dass das

lakonische, wie auch das attische Prasiai am Meere
liegen, und auch heute noch die Sudspitze der

Insel Rhodos, die durch einen schmalen, zeitweise

vom Meere durchbrochenen Sandisthmus mit dem
Hauptlande verbundene felsige Hohe, den Xamen
Iloaaovijai fiihrt. Vielleicht hat sieh hier der

antike Name erhalten; dem Demos wiirde dann
wahrscheinlich das nachste Stuck der Ostkiiste

•in Richtung auf das heutige Dorf Aayavtd zu-

zuteilen sein, da an der Westkflste der Demos
Kattabiasehrnaheangrenzt; vgl.Hiller v. Gaert-
ringen Athen. Mitt. XVIXT 1893, 388 und dar-

nach H. Kiepert Formae orbis antiqui 1894 XII.

Einen Mythos der Prasier, wonach die Korybanten
Sohne des Helios und der Athena seien, berichtet

Strabon in jenem synkretistischen Auszuge aus De-
metrios von Skepsis (X 472 ;

vgl. Selivanov a. a. O.).

Freilich ist die Stelle nicht vOllig klar, und man
miichte fast glauben, dass die rhodisch-kretische

Sage von Kyrbas nicht von den rhodischen, son-

dern vielmehr von den lakonischen Prasiern aus-

genutzt worden ist, bei denen nach Paus. Ill 24,

5 die drei Korybanten mit Athena auf einem Vor-

gebirge zusammen dargestellt waren (Strab.:

Kvgftavxa 8e [KovQrjrcov] iraigov 'legaxvxrtjg ovxa

xxlozqv TtoiQct xotg 'Po&iois 7iagao%uv 7igd<paoiv

xotg IJgaoiotg ware Uyeiv, cog slsv Kogvjjarxsg

Saifiovsg xivsg 'A&rjvag xal 'HXiov Jiaideg). Die

versuchsweise Gleichsetzung von Brasos mit dem
heutigen Dorfe Istrios bei Selivanov Topogr.

Karte 1 beruht nur auf dem Umstande, dass dort

die Grabinschrift einer Bgaaia gefunden ist (s. o.),

und besagt nicht mehr als der Namensanklang
dieses Dorfes an die 'Iardvioi, einen Demos von

Kamiros. Eher wird man Istrios noch zum lin-

dischen Demos Netteia rechnen kfinnen, dessen

Nahe gesichert ist. [Hiller v. Gaertringen.]

Brassica s. Kohl.
Bratananium {Bratananio Tab. Peut.), Ort

in Kaetien an der von Pons Aeni nach Arbor
felix fiihrenden Strasse, zwischen Isunisca (bei

Helfendorf) und Abudiacum (bei Epfach). Momm-
sen CIL III p. 737. [Ihm.]

Brathy (xo Bgad-v), heiliger Berg in Phoini-

kien (Phil. Bybl. bei Euseb. praep. ev. I 10 =
FHG III '566). B. bedeutet eigentlich Saben-

baum (Plin. n. h. XXIV 102). Der vergotterte

Berg ware also nach dem heiligen'Baum benannt,

aber er hat vielleicht nur in der Phantasie von

Philo existiert. Movers PhOnizier I 575. Bau-
dissin Studien z. semit. Religionsgesch. II 197.

247. [Cumont.]

Brattea (dies, nicht braetea, ist die richtige

Schreibart, Lachmann ad Lucr. IV 729; so auch

die Inschriften)
,

griechisch xexaXov CIA I 324
C ii 35. 41 , bezeichnet zwar eigentlich diinnes

Blech aus irgend welchem Metall (Silber, Plin. n.

h. XXXVII 105; sogar diinne Holzfurniere, ebd.

XVI 232), doch ist in der Kegel Goldblech oder

Blattgold gemeint, wie es namentlich zum Ver-

golden (bratteare) gebraucht wurde. Das Gold

eignete sich wegen seiner Weichheit besonders

zur Herstellung sehr dfmner Platten: aus einer

uncia (27,288 g.) machte man mehr als 750 B.

von 4 Zoll (73,9 mm.) im Quadrat; die starkste

Sorte nannte man Praenestinae, weil mit densel-

ben die Statue der Fortuna in Praeneste vergoldet

war, die nachststarksten fuhrtcn den unerklarten

Namen quaestoriae, Plin. n. h. XXXIII 61. Die
diinnsten werden mit Spinneweben und Nebel ver-

glichen, Lucr. IV 725. Mart. VIII 33, 15. Einen

Goldsehlager
,
aurifex brattiarius , mit der In-

schrift CIL VI 9210. zeigt ein Belief im Vatican,

Jahn Sachs. Ber. 1861 Tf. VII 2. Blumner Tech-

nol. IV 312. Collegium brattiariorum inaurato-

rum CIL VI 95; brattiarius CIL VI 9211. BuU.
com. 1888, 399. Man vergoldete mit solchen B.

Wande und Decken, Plin. n. h. XXXIII 54. XXXVI
114. Sen. ep. 115. 9. Sidon. ep. II 10; Mobel,

Mart. VIII 33, 6; vgl. oben S. 372. Sidon. ep.

VIII 8. Statuen: Plin. n. h. XXXIV 63. Iuv. 13,

152. Clem. Alex. Protr. IV 52; Ornamente sil-

berner Gefasse: Stephani C. E. 1881, 6. 139;

ausserdem die verschiedensten Dinge, sogar die

Mahnen der Lciwen, Sen. ep. 41, 6. Zu den B.

sind ferner zu rechnen die Blatter goldener Kranze
(vgl. Verg. Aen. VI 209) und die Goldbliittchen
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mit gestanzten Ornamenten, die auf Kleider ge-

naht wurden und namentlich in den siidrussischen

Grabern in grosser Zahl gefunden worden sind.

Stephani C. E. passim, namentlich 1876, 121.

139 Taf. III. 1877—1878, 41. Ant. du Bosph.

Cimm. XXf. Jahn Sachs. Ber. 1861, 307. Blum-
ner Technol. IV 230. 307ff. MarquardtPrivatl.2

543, 10. 686, 1. [Mau.]

Brattia (Plin. n. h. HI 152. Itin. Ant. p. 519.

Bratuspantium, Stadt der Bellovaci in Gallia

Belgica, nur bei Caes. b. G. II 13 erwahnt.

Nahere Lage unsicher. Vielleicht das spatere

Caesaromagus (heut Beauvais). In Kieperts
Atlas antiquus als das heutige Breteuil (dep.

Oise) verzeichnet. Desjardins Geogr. de la

Gaule II 451. Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.

[Ihm.]

Bratzista (Bgdxfroxa Procop. de aedif. 284,

Tab. Peut. Geogr. Eav. 408, 2 Brax-x-ia. Steph. 10 6), Castell im Bezirke von Naissus. W.Toma
Byz. Bgexxia, er sagt, dass sie von den Griechen

'EMyovooa und Bgexxavlg genannt werde), grosse

dalmatinische Insel, jetzt Brazza (kroatisch Brae),

reich an Ziegen (Plin.), Wein (vgl. CIL III 3093.

3094 [10100. 10101]: Liberopatri) und trefflichem

Kalkstein, der weit versendet wurde (CIL III

10107. O. Hirschfeld Arch.-epigr. Mitt. IX 21).

Daraus erklart sich das iiberall auf der Insel her-

vortretende riimische Leben. Der Hauptort war,

schek Die alten Thraker II 2, 62. [Patsch.]

Braronium (die meisten Hss. Bravinium),

Stadt der Ordoviker in Britannien an der Strasse

von Muridunum nach Viroconium (Itin. Ant. 484, 8).

Die Lage ist nicht ermittelt. Vgl. Brannoge-
nium. [Hubner.]

Brauro, Gemahlin desEdonenkenigs Pittakos,

Thuk. IV 107. [Kirchner.]

Brauron (Beavgcbv), alte Ortschaft im Osten

nachdergrossen Zahl von Inschriften zaschliessen, 20Attikas, nach Steph. Byz. von einem Heros B.

das ietzige Skrip auf der Nordseite der Insel mit

dem Hafen Splitska (CIL III 3092—3101 [10100

—10103]. 10107-10109); auf der benachbarten

Localitat Plate waren die Steinbriiche, die in Her-

cules ihren Schutzpatron verehrten (CIL III 3092.

10107) und, wie es scheint, unter staatlicher Con-

trolle und militarischem Schutze standen (CIL III

10107. 10109. Hirschfeld a. a. O.; der in CIL

III 3096 genannte cent. coh. I Belg. curagens

benannt, nach Philochoros (Strab. IX 397) eine

der 12 Stadte des Kekrops (von denen Thorikos,

B., Kytherros und Sphettos die ostliche Gruppe

bilden) ; als xofag (urbs, oppidum) Schol. Aristoph.

Fried. 874 (Pomp. Mela II 46. Plin. IV 24) be-

zeichnet; irrig bei Steph. Byz. und Paus. I 23, 7

als dijfio;. Die genauere Lage von B. folgt zu-

nachst aus Strabons Ortsverzeichnis von Sunion

nordwarts (IX 399): Sunion, Thorikos, Potamos,

theatfri) wird wohl nicht auf der Insel selbst ge- 30 Prasiai, Steiria, B., Halai Araphenides, Myrrhinus

baut haben, sondern die Materialiengewinnung

filr einen Theaterbau auf dem dalmatinischen

Festlande iiberwacht haben). In dem verkehrreichen

Skrip fand der Mithraskult leicht Eingang (CIL

III 3095 [10102] = Cumont Textes et monu-

ments figures relatifs aux mysteres de Mithra, inscr.

nr. 312). Liber heisst hier CIL III 3092 (vgl. 10100)

magnus pater Torchsis, vielleicht nach der be-

nachbarten , siidlich von Lesina gelegenen, jetzt

(vielmehr Myrrhinutte) ,
Probalinthos, Marathon.

Die Nahe des Meeres bezeugen das Epitheton

dyymXog (Euphor. frg. 81) und die Erzahlungen

fiber den Weiberraub in B. durch die tyrrheni-

schen Pelasger von Lemnos (Schol. Luc. Catapl. 1

xaxaoyovreg elg Bgavgwva; vgl. Herodot. VI 138

u. a.) ; ferner floss hier (xaxa Bgavgwva, Strab. IX

371) der attische Erasinos. Da die Lage von Pra-

siai und Steiria an der Bucht von Porto Eafti

Torcola gen'annten Insel. Andere Fundstatten ro- 40 hinreichend gesichert ist, auch im Norden Halai

mischer Altertfimer sind auf der Insel Postire

(CIL in 3107. 3108. 10114), Pucisc-e (CIL III

3102 [101041. 3103. 3104), S. Giovanni (CIL III

6424 [10105]. 10111. 10112), Bol (3105. 3106

[p. 1646]. 6427 [10106]. 10110), S. Elias (13288.

13291), S. Spirito (6425 [10105]), Dracevica (CIL

III 10113), S. Michael bei Dol (13290) und Ne-

rezise'e (Neresi, CIL III 13289). Steph. Byz. nennt

auf B. einen Fluss Bghxiog, s. d. [Patsch
n

Araphenides nur bei dem heut Haliki genannten

Salzsee, unweit Eafina (Araphen, s. d.) gesucht

werden kann , so muss der Erasinos das Fluss-

chen sein, welches nach Vereinigung zweier Zu-

flusse durch das heut versumpfte Thai Livadi in

die tief einschneidende
,
gegenwartig versandete

Bucht nordlich von dem steilen Kustengebiige

Perati miindet. Am oberen Lauf der Quellarme

begegnen wir denn auch in den verfallenen Kloster-

Bratude (Soaxovde), Votivformel auf mehreren 50 gehoften 'Andvw oder IJa/.am Bgawva (nOrdlich),

-"
' " ' ' und Kdxco oder Katvovgta B. (siidlich) ganz un-

verkennbar dem alten Namen von B. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass die noch heute qucllen-

reichen und zum Teil wohl angebauten Fluss-

thaler (vgl. gelidutn Braurona bei Stat. Theb.

XII 615) nebst Mundungsebene und Hafen das

Hauptgebiet der alten, wie Thorikos, Prasiai u. a. m.

dem Meere zugewandten Ortschaft bildeten. Da-

neben muss in der alten Zeit politischer Selb-

keltischen Inschriften, ofter in Verbindung mit

Ssds (= dedit), i. B. auf der vielbesprochenen

Mfltterinschrift von Nemausus CIL XII p. 383,

1. 833 (Rhein. Jahrb. LXXXIII 122 nr. 115);

die andern Inschriften CIL XII p. 383, 4. 5. 7.

p. 820. 824. 127. nr. 5887. Holder Altcelt.

Sprachschatz s. v. Erklart wird fSgaxovbe von

den Sprachforschern in der Eegel mit ex imperio.

ex decreto, ex iussu und ahnlich (solche Formeln

auf romischen Votivinschriften sehr hauflg). Es 60 standigkeit der Machtbereich yon B. ziemlich aus-

diirfte zusammenzustellen sein mit oskisch §gaxa>v

(vgl. bratom, brat, auf Paeligner- und Vestiner-

inschrift.) Z vet aieff Inscr. Oscae n. 143 : Inscr. Ital.

med. nr. 9 und 33. Bugge Altital. Stud. 70. Wei-

tere Litteratur Rhein. Jahrb. LXXXIII 9f. Fruher

suehte man irrtfimlich in B. einen gallischen Orts-

namen (S au p p e Philologus XII 74
1 ). Vgl. ubrigens

den Ortsnamen Bratuspantium. [Ihm.]

gedehnt gewesen sein. Der philochoreischen Uber-

lieferung von der ,Zwolfstadt' (s. o.) scheint die

Vorstellung zu Grunde zu liegen, dass B. sich mit

Thorikos in den ganzen Ostlichen Strich von Sunion

bis in die Nahe der marathonischen Tetrapolis

geteilt habe. Von derselben Auffassung diirfte die

Notiz bei Hesych. s. Ataxgug • %<x>ga r\ (Lto Tldg-

vrjdo; elg Bgavgdiva und selbst die Quelle des
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Pausanias (I 33, 1) Maga&oivog a^cs^si rfj (ikv
Bgavgmv abhangen. Endlich war wohl auch die
Massregel des Kleisthenes noch gegen einen Rest
politischen Ubergewichtes von B. gerichtet, wenn
er nicht einmal den alten Namen auf einen der
neugeschaffenen Demen iibernahm, sondern die
Hauptstatte nach dem hier angesiedelten Geschlecht
der Philaiden (Plut. Sol. 10; vgl. Toepffer Att.
Geneal. 269f.) benannte

, die ilbrigen Teile zu
andern Demen derselben Phyle (Aigeis), vielleicht
auch der Pandionis, zusammenfasste.

So ragte aus hohem Altertum nur noch die
Heiligkeit des von den Athenern als Staatskult
weitergepflegten Dienstes der Artemis Brauronia
in die historische Zeit hinein (woriiber Wernicke
oben Bd. II S. 1381f.), deren Tempel eben im
spateren Demos Philaidai lag (Schol. Aristoph
Vog. 873) und deshalb mit Strabon (IX 399) von
dem der Artemis Tauropolos (vgl. o. Bd. II S.
13991) in Halai Araphenides zu scheiden ist.

Wahrscheinlich hangen indes die verwandtschaft-
lichen Beziehungen der beiden Kultstatten und
lhrer Legenden, die zu allerlei Verwechslungen
gefiihrt haben, mit der oben angenommenen einsti-
gen Ausdehnung des brauronischen Gebietes iiber
Halai und Araphen hinaus zusammen. Ausser
den Artemisfesten wurden in B. auch pentaete-
rische Dionysien mit ausgelassener Feier begangen
(Aristoph. Pried. 874f. und Schol. Aristot. 'A&nv.
xol. 54. Suid. s. Bgavgcovta; rhapsodische Vor-

:

trage, Hesych. s. Bgavgcovtois).
Die Miindungsebene von B. weist an der ge-

birgigen Kiistenseite nur von Norden her einen
bequemeren Zugang auf (wahrend im Siiden das
steile Peratigebirge hart an das Meer tritt und
nur auf seiner westlichen Seite durch das Thai
von Ziorti eine Verbindung zwischen Porto Rafti
und dem obern Livadi frei lasst). Dort biegt ein
alter, durch Radspuren gekennzeichneter Weg an
einer kleinen Passbefestigung, Resten von Molen t

im Meer, an Steinbrucharbeiten und Grabhtigeln
westwarts vorbei zu den Grundmauerspuren eines
antiken Demos (Philaidai?) ein, die noch eine
Fortsetzung im nordwestlichen Flussarm flnden.
Sudlich davon, iiber das versumpfte Miindungs-
gebiet hinweg, erhebt sich bis zur Htihe von 46 m.
ein isolierter ca. 200 m. langer und bis zu 80 m.
breiter Felsrucken mit westlichem Aufgang, den
Eesten einer Ringmauer und anderen antiken
Spuren. Am Nordwestfusse desselben liegt auf 5
einer Terrasse aus antiken Quadern die alte Kapelle
des H. Georgios, daneben GriSndungen im Felsen
und eine Quelle mit zum Teil alter Fassung.
(Jhne Zweifel haben wir es mit den Statten der
alten Akropole von B. und eines hervorragenden
Heihgtums zu thun. In erster Linie kommt natiir-
hch Artemis selber in Betracht (so schon Boss,
der hier freilich Halai und die Tauropolos suchte).
Kach Fin lay bei Leake Demen 2 72 hat sich
hier sogar eine Weihinschrift auf Artemis gefun-
den (iiber andere Antikenfunde an dieser Stelle
wie im oberen Gebiet vgl. meine Zusammenstel-
lungen Athen. Mitt. XU 291f.

; dazu neuerdings
.Mykemsche- Hohlengraber am Ostfuss des Burg-
hiigels, Stais 'AgX . >E<pW . 1895, 196f., durch
dessen Ausgrabungen und weitere Beobachtungen
die obige Annahme iiber die Lage von B be-
statigt wird). Eine zweite Befestigung findet sich
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noch 4 km. aufwarts iiber dem Zusammenfmss
zweier Rhevmata des siidlichen Baches. Also war
das Thai wohl verwahrt. Nordlich davon Spuren
und Graber eines anderen Demos. Alles Nahere
iiber die alten Reste u. s. w. im Textheft III—VI
der Karten v. Attika S. 7f. Die erste ausfiihrliche
Beschreibung der Gegend gab Ross (Allg. Lit.
Ztg. 1847, 809f. = Archaeol. Aufs. I 222; vgl.
Lolling Athen. Mitt. IV 360, 1). Zur allge-

Omeinen Topographie vgl. noch Leake- Wester-
mann Demen 61f. Bursian Geogr. v. Grid. I
34 8f. Loeper Athen. Mitt. XVH 360f. und meine
Bemerkungen ebd. XVIII 292. [Milchhefer.]

Brauronia. 1) Bgavgcovia, Epiklesis der Ar-
temis von ihrem Kult in Brauron (Strab. IX 399.
Paus. I 23, 7. Steph. Byz. s. Bgavgcbv. Bekker
Anecd. Graec. I 220). Der Kult der B. weist ver-
schiedene Elemente auf, die vermutlich auf zwei
getrennte Kulte zuriickgehen , auf den Kult der

0 Artemis Iphigeneia im Demos Philaidai und den
Kult der Artemis Tauropolos im Demos Halai
Araphenides. Denn obgleich Strab. IX 399 die
B. in Brauron (= Demos Philaidai, Loeper Athen.
Mitt. XVII 360f.) von der Tauropolos in Halai
Araphenides trennt, und obgleich auch die Verse
des Euripid. Iph. Taur. 1450ff. 1462ff. eine solche
Trennung nicht unter alien Umstanden ausschlies-
sen, scheinen doch beide genannten Kulte die
Epiklesis B. fur sich in Anspruch genommen zu

5 haben. Der Kult im Demos Philaidai, fur welchen
die Epiklesis B. durch Schol. Aristoph. Vog. 873
bezeugt ist, gait einer Artemis Iphigeneia, welcher
als GeburtsgOttin die Gewander verstorbener Wfich-
nerinnen geweiht wurden (Eurip. Iph. Taur. 1466.
Preller-Robert I 314, vgl. o. Bd. II S. 1381).
Man erzahlte dann hier von der Iphigeneia (vgl.
v. Wilamowitz Henn. XVIII 249ff.), Helena,
die Tochter der Nemesis von Rbamnus und des
Zeus, sei von Theseus geraubt und habe diesem

) die Iphigeneia geboren, die der Artemis verfallen
war und ihr als Priesterin diente. Und so zeigte
man auch ihr Grab daselbst (Eurip. Iph. Taur.
1463f.). Spater trug man auch die bekannte Aga-
memnonsage hierher und dichtete, Agamemnon
habe die Iphigeneia nicht in Aulis, sondern in
Brauron geopfert; Artemis habe eine Barin (daher
der Brauch der agxxeia, s. o. Bd. II S. 1170)
untergeschoben und Iphigeneia zur Gottin ge-
macht; das Grab in Brauron sei also ein xevi'joiov;

Euphor. frg. 81. Phanodem. frg. 10 u. 11. Schol.
Aristoph. Lysistr. 645. Etym. M. 480, 17. 747,
57. Nonn. XIII 186; vgl. v. Wilamowitz a. a. O.
259ff. Der Kult im Demos Halai Araphenides
gait der Artemis Tauropolos als einer Gottin der
Stierzucht (Eurip. Iph. Taur. 1457ff. Strab. IX
399. Kallim. in Dian. 173) und bewahrte die Er-
innerung an alte Menschenopfer. Ein Mann musste
seinen Xacken dem Schwerte darbieten, bis Blut
floss (Eurip. a. a. 0.). Die wichtigste Umgestal-
tung erfuhr dieser Kult durch die Identificierunsr
der Tauropolos mit der Ilag&evos TavQtx)), indem
nunmehr erzahlt wurde, Orestes und Iphigeneia
hatten das Kultbild aus dem Taurerlande mit-
gebracht, ein Mythus, den zuerst Euripides poe-
tisch ausgestaltete; vgl. Robert Arch. Ztg. 1875,
134. v. Wilamowitz Henn. XVIII 254. Mit
Recht folgert Robert Archaeol. Marchen 144ff.
aus Euripides, dass das alte Kultbild dieser Ar-
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temis Tauropolos zur Zeit des Dichters noch vor-

handen war, und dass die Erzahlung bei Paus. I

23, 7. 33, 1. IH 16, 7. VIII 46, 3 von der Ent-

fiihrung dieses Bildes der Tauropolos B. durch

die Perser eine spatere Erfindung ist, um die An-
spriiche verschiedener Stadte auf das echte taurische

Bild auszugleichen. Beruhmt war das Fest der

B. in Brauron (s. Nr. 2), an welches sich auch

die Sage kniipfte, dass lemnische Pelasger oder

Tyrrhener attische Frauen,. die zu diesem Fest

nach Brauron gekommen waren, raubten (Herodot.

IV 145. VI 138. Philochoros frg. 6 bei Schol.

Horn. H. I 594. Plut. quaest. graec. 21. Zenob.

Ill 85), wobei auch das Kultbild entfuhrt sein

sollte (Plut. virt. mulier. 8); vgl. M filler Orchom.
305f. Busolt Griech. Gesch.1185. Studniczka
Kyrene 45ff. 51. 145. Von Brauron aus war der

Kult der B. nach Athen selbst iibertragen; das

Heiligtum, vermutlich eine Stiftiing der Peisi-

stratiden (v. Wilamowitz Kydathen 128, 47.

Robert Archaeol. Marchen 150), lag auf der

Akropolis selbst, siidSstlich der Propylaeen, Paus.

I 23, 7, in der Inschrift CIA II 728 to Bgav-
gcbviov, in der Hypothes. zu Demosth. XXV rd

hgov xvvtjyetswv genannt. tlber den Platz vgl.

Hitzig-Bliimner Paus. I 260 und die dort ge-

nannten Autoren. Uber die Kultbilder vgl. Jahn
Mem. d. Inst. II 23. Michaelis Parthenon 313.

Friederichs Praxiteles 98ff. Petersen Arch.-

epigr. Mitt. V20. Studniczka Vermut. z. griech.

Kunstgesch. 18if. Furtwangler Meisterw. 553
und insbesondere .Robert Areh. Marchen 144ff.

;

sicher ist, dass es ein altes Sitzbild und daneben
eine stehend gebildete Statue des Praxiteles gab

;

strittig ist, ob der altere oder der jiingere Praxi-

teles der Verfertiger war, ob das in Inschriften

genannte IWtvov cSos das alte oder das jiingere

Bild ist, und ob man eine Nachbildung des praxi-

telischen Werkes in der Artemis Colonna des Ber-

liner Museums , in der Artemis von Gabii im
Louvre oder etwa in der Darstellung einer Trink-

schale (Kekul<5 Athen. Mitt. V 256 Taf. 10.

G. Hirschfeld Arch. Ztg. 1873, 109. Robert
a. a. 0. 159) erblicken darf. Aus den zahlreichen

attischen Inschriften , in denen die B. erwiihnt

wird (CIA I 273. II 646-737 0.), geht hervor,

dass ihr auf der Akropolis ebenso wie in Brauron

von Frauen Gewander geweiht wurden ; daher auch
die Epiklesis Xirmvrj (s. d.), Schol. Kallim. Art.

225; Zeus 77. tber die aoxxeia im Kult der B.

s. o. Bd. II S. 1170. tber das Fest s. Nr. 2.

Eine Sonderabhandlung iiber die B. schrieb Su-
chicr De Diana Brauronia, Marburg 1847.

[Jessen.]

2) Bgavgcovia, ein urspriinglich nur in Brauron

zu Ehren der Artemis B. namentlieh von Frauen
(Herod. VI 138) gefeiertes Fest, an dem auch
rhapsodische Agone stattfanden (Hesych. s. Bgav-
goivioig), welche sich Peisistratos als Vorbild der

von ihm an den Panathenaeen eingefiihrten rhapso-

dischen Wettkampfe genommen zu haben scheint.

Es war ein penteterisches Fest, iiber dessen Aus-

fuhrung die zehn Ugomioi zu wachen hatten (Ari-

stot. 'Aihjv. xoL p. 60 , 11 Kaibel- v. Wilamo-
witz. Pollux VIH 107. CIA n 729). Vor allem

mussten an diesem Feste die jungen, zwischen

fiinf und zehn Jahr alten, in krokosfarbene Kleider

gehiillten attischen BurgerstOchter, die den Namen

agxroi (vgl. Bd. n S. 1171) erhielten und als

solche in dem Filial der Artemis B. auf der

athenischen Burg dienten, ein feierliches Opfer

darbringen (Schol. Aristoph. Lysistr. 645; vgl.

Toepffer Quaestion. Pisistrateae 32 [Beitrage zur

griech. Altertumswissenschaft 25]). Dass dieHeleno-

phorien ein Teil der B. gewesen sind, ist nirgends

bezeugt (Kock FCA H 548). Fernzuhalten von

ihnen ist auch jedenfalls das durch Schol. Ari-

stoph. Eiren. 874 fur die B. bezeugte, sehr aus-

schweifende Dionysosfest, das hOchstens als ein

hiissliches Kehrbild der fur Athens vornehmste
Familien bestimmten B. bezeichnet werden kann.

Dass die B. spater auch auf der Burg von Athen
im Heiligtum der B. gefeiert werden, ist zwar un-

bezeugt, aber hOchst wahrscheinlich. [Kern.]

Brauronis (Bgavgtovk), Beiwort der Artemis

Tauropolos in Amphipolis, Antipat. Anth. Pal.

VII 705. Bei alien Kulten der Tauropolos wurde
in spaterer Zeit ein Zusammenhang mit dem alten

Kult in Brauron herzustellen gesucht, s. Tauro-
polos. [Jessen.]

Bravum (Bgavov, einige Hss. Bgavvov), Stadt

der Murboger (oder Turmoger) im Norden von

Hispania Tarraconensis (Ptol. II 6, 51); die Lage
ist unbekannt. [Hiibner.]

Braxius s. Araxius.
Brazia nennt Geogr. Rav. 408, 2 die dal-

matinische Insel Brattia, s. d. [Patsch.]

Bre (Bgs), Castell in der thrakischen Epar-

chie Rhodope, von Iustinian I. angelegt, Prokop.

aed. IV 11 p. 305. Zum Namen vgl. Brea.

[Oberhummer.]

Brea (Bgia), Stadt in Thrakien, wohin die

Athener um 443 v. Chr. eine Colonie schickten.

Theop. XXni 157. Steph. Byz. Kratin. fr. inc.

56. Hesych. Theognost. p. 102, 20. CIA I 31.

Dittenberger Syll. 12 und die dort angef. Lit.;

zum Namen vgl. Bre und Tomaschek Die alt.

Thrak. II 2, 62. [Oberhummer.]

Brebate (BgefSazrj), Castell in Nea Epeiros,

von Iustinian I. angelegt, Prokop. aed. IV 4 p. 278.

Vgl. Brebeta. [Oberhummer.]

Brebeta (Bgs^sza), Castell in Nea Epeiros,

von Iustinian I. erneuert, Prokop. aed. IV 4 p. 278.

Vgl. Brebate. [Oberhummer.]

Brectenus s. Brigomagenses.
Bredas [BgeSag). Castell in der thrakischen

Eparchie Haimimontos, von Iustinian I. ange-

legt, Prokop. aed. IV 11 p. 306. [Oberhummer.]

Brediacnm s. Betriacum.
Bregedaba (Bgeyeddfta Procop. de aedif. 282,

24), von Iustinian angelegtes Castell unweit von

Bugaraca. W. Tomaschek Die alten Thraker II

2, 63. [Patsch.]

Bregetio s. Brigetio.
Bregmeni (jedenfalls Bgs'/firjvoi), nach Plin.

n. h. V 126 ein zum Gerichtsbezirk von Pergamon

gehOrige Volkerschaft Kleinasiens. [Biirchner.]

Bregnana, Ort in Persien an der Strasse von

Ekbatana uach Persepolis, Tab. Pent. Geogr.

Rav. II 5. Nach Tomaschek (S.-Ber. Akad.

Wien CII 171) lag der Ort im Bezirk Kohistan,

dessen Beichtum an Metallen sogar in dem Na-

men der Stadt angedeutet sein soil: neupers.

hiring ,Kupfer, Bronze'. [Weissbach.]

Breierophara, Ort (mutatio) in Thrakien an

der Via Egnatia je 10 Millien von Maximiano-
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polis und Brendike, Itin. Hieros. 603. Jetzt Ird-

schan, Ostlich von Gumiirdschina. Tomaschek
Thraker II 2, 62. Nach Kalopathakes Thraeia

74 ist dieses B. gleich dem KeQeoxogyos der

Eparchie Rhodope bei Hierokl. 635 (KsQaioavg-

yos bei Const. Porph. them. II 2) und dem Kt)Qi6-

naga bei Prokop. aed. IV 11 p. 306; doch ge-

hert letzteres zur Eparchie Haimimontos, wodurch
die Gleichsetzung zweifelhaft erseheint.

S
Oberhummer.]
es Dionysos Bri-

seus in Smyrna, Inschrift beiLeBas-Wadding-
ton 248 p. 360. [Escher.]

Breiseus s. Brisaios.
Bremenium {Bgenevtov), eines der grossen

Castelle nOrdlich vom Wall des Hadrian in Bri-

tannien, im Gebiet der Otaliner, 12 Millien nOrd-

lich von Corstopitum, bis wohin die Ostliche Haupt-
strasse fiber Eburacum fuhrte (Ptol. II 3, 10.

Itin. Ant. 464, 3. Geogr. Rav. 434, 13), dessen

bedeutende tiberreste bei High-Rochester (friiher

Rieche'ster) in Northumberland, unweit Alnwick
{am Alaunafluss) aufgcdeckt worden sind, an der

6'stlichen Strasse, die vom Wall des Hadrian zu
dem des Antoninus fuhrte. Es ist wahrscheinlich

•erst unter Hadrian, wohl an der Stelle einer ein-

heimischen Mederlassung, angelegt worden und
war Standort verschiedener Legionsabteilungen
und Cohorten, sowie eines numerus exphratorum
Bremeniensium. Vgl. CIL VII p. 178f., wo die

Inschrii'ten gesammelt sind. [Hubner.]

Bremetennacum (Itin. Ant. 481, 5 Breme-
tonaoi die besten Hss., Bremetonnaci der Vati-

•canus; die Notit. Bremetenracum, der Geogr. Raw
431, 3 Bresnetenaei veteranorum) , Castell im
Gebiet der Brigantes in Britannien an der Strasse
von Glanoventa nach Mediolannm. Auf einer in

dem benachbarten Castell von Coccium (Ribchester)
gefundenen Inschrift wird der numerus equitum
Sarmatarum Bremetennfa-eensium) genannt (CIL
VII 218); die Notit. dign. occ. XL 54 setzt den
cuneus Sarmatarum Bremetennaco (Bremeten-
raco die Hss.). Der Lage nach entspricht ihm
Overborough an der von Mancunium nordwarts
fiihrenden romischen Strasse. [Hubner.]

Bremia (die alteren Ausg. Brenna), Ort (der

Siluren?) in Britannien, allein vom Geogr. Rav.
427, 4 zwischen Isca und Glevum genannt, also

in der Nahe des Sabrina aestuarium oder der
Miindung des Severn in den Canal von Bristol
zu suchen; doch scheint der Name nicht richtig

iiberliefert zu sein. [Hubner.]

Bremon (Bgiucov), Kreter, von Aineias ge-

totet, Quint. Smyrn. XI 41. [Hoefer.]

Bremse. Die Bremse (oIotqos, tabanus bo-

vinus, vgl. Aubert-Wimmer Aristot. Tierk. I

168) entsteht nach Aristoteles aus den kleinen
breiten Wurmern, welche auf der Oberflache der
Fliisse laufen (Arist. hist. an. V 19 p. 138, 20B.
.Schol. Odyss. XXII 299), der ihr verwandte ftva>y>

(Blindfliege) entsteht aus verwesendem Holz (Arist.

hist. an. V 19, 139 B). Er rechnete sie zu den
Dipteren (Arist. hist. an. I 9, 19. Meyer Arist.

Thierk. 218f.), weil sie mit ihrem Russel stechen.
Eine charakteristisehe Beschreibung beider In-

sectenarten fehlt bei ihm; gelegentMch berichtet
er, dass beide einen festen, bestachelten Russel
haben, welcher durch das Fell der Tiere hin-

durchsteche (Arist. hist. an. IV 7, 98. IV 4, 92),

und dass die Augen des ftvcoy wassersichtig wer-

den (Arist. V 20, 141). Die genauere Unter-

scheidung beider B.-Arten ist das Verdienst des

Sostratos, eines Arztes und Naturforschers der

augusteischen Zeit (vgl. M. Wellmann Herm.
XXVI 344f.), dessen Bericht aus den Schol. Apoll.

Rh. 1 1265. Schol. Theocr. VI 28. Schol. Odyss.

XXII 299. Ael. n. a. IV 51. VI 37 zu reconstruie-

lOren ist; vgl. Schol. Nic. Al. 160. Hes. s. /nvcoyi.

Darnach gleicht die B. einer sehr grossen Fliege,

hat einen harten KOrper, einen starken Stachel

an dem Munde und giebt einen summenden Ton
von sich , wahrend die Blindfliege der Hunds-

fliege (xvvo/xvia) gleicht, einen kleineren Sta-

chel hat, aber starker summt. Die B. peinigen

besonders die Rinder und machen sie rasend

(Schol. Apoll. Rh. Schol. Odyss. a. a. O.); schon

Homer (Od. XXII 300) hatte die angstvolle

20 Flucht der Freier vor Odysseus mit der der

Rinder verglichen, welche im Hochsommer vor

der B. fliichten. Die Io, welche von Hera in

eine Kuh verwandelt war, wurde von einer B.

in Raserei versetzt und durchirrte in diesem

Zustande viele Lander und Meere, bis sie in

Agypten Ruhe fand (Apoll. II 1, 3, 5f.). Am-
pelos, der schSne Geliebte des Dionysos, kam,
weil er sich hatte hinreissen lassen, die Selene

durch stolze Reden zu beleidigen, durch den Sturz

30 vom Stiere urns Leben , den Selene durch eine

Blindfliege wild gemacht hatte (Nonnos XI 191f.).

In beiden Sagen ist es die B., welche das Tier

rasend macht und dadurch Unheil anrichtet.

Dieser pbysische Vorgang ist von den Griechen

beim Menschen auf das geistige Gebiet iibertragen

worden und hat ihnen Anlass gegeben zur Per-

sonification der wahnsinnigen, rasenden Wut (oi-

otqos), mit der die Gotter die Frevler strafen.

In der erhaltenen Litteratur lasst sich diese Per-

40 soniflcation nicht nachweisen (nach Poll. IV 149

war der oiotqos eine tragische Person), dagegen
in der bildenden Kunst: am bekanntesten seine

Darstellung auf der colossalen Prachtvase aus

Apulien in Miinchen nr. 810 (vgl. Millin Tom-
beaux de Canosa pi. VII—X) als Jungling dar-

gestellt mit zvvei weissen Schlangen im Haar
. und zwei Fackeln in den Handen als Lenker des

Wagens der Medeia, durch die Beischrift gesichert.

Vgl. KOrte Uber Personiflcat. psych. Affecte in

50 der spiiteren Vasenmalerei
,

Berl.'l874, 6f. 38f.

[M. Wellmann.]

Bremtonicum (Var. Brcntonieum, Bretto-

nieum), Castell in territorio Tridentino bei Paul.

Diac. hist. Langob. HI 81. Fraglicb, ob iden-

tisch mit Bohiva Ptol. IH 1, 28." S. Bretina.
[Ihm.]

Bremnsa (Bgsuovaa), Name einer Amazone.
Quint. Smyrn. I 43. 247. [Toepffer.]

Brenai (Bgivat), thrakisches Volk, s. Beni.

60 Brendesion s. Brundisium.
Brendice (Itin. Ant. 322; Brixice ebd. 331;

Berozicha Itin. Hieros. 602 ; Brendici Tab. Peut.

VIII; Brentice Geogr. Rav. IV 6 p. 183; Brin-

dice ebd. V 12 p. 373; Prindice Guido 108),

Ort in Thrakien an der Via Egnatia, 21 (20)

Millien von Porsulae, 12 (15) von Milolitum.

Beim jetzigen Schabdschi Chane. Zum Namen
vgl. Briantike. [Oberhummer.]
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Breniton, Ort in Burgundia beim Geogr.

Rav. IV 26 p. 238, nach Pinder undParthey
vielleicht identisch mit Bergintrum. [Ihm.]

Brennacus s. Brinnacus.
Brenni s. Breuni.
Brennos. 1) Gallischer Ffirst mid Heer-

fiihrer *) aus dem sonst unbekannten Stamme der

Prauser (Strab. IV 187). Er fuhrte 280 v. Chr.

zusammen mit Akichorios einen Hecrhaufen gegen

die Paeoner (Paus. X 19, 7) und erschien im fol-

;

genden Jahre mit gewaltiger Macht, deren Zahl

verschieden angegeben wird, um Makedonien und
Hellas zu iiberziehen (Iustin. XXIV 6. Paus. X
19, 8f. Polyaen. VII 35, 1, vgl. Polyb. IV 46, 1.

30, 3. 85, 4. Suid. s. raldxai). In Makedonien

wusste sich Sosthenes, der Strateg des keniglosen

Landes, trotz einigen Niederlagen im ganzencr-
folgreich zu verteidigen (Iustin. XXIV 6, 2. Diod.

XXII 9. Euseb. chron. I p. 235 Sch.). B. zog

weiter nach Griechenland
,

durchzog Thessalien
'

und kam an die Thermopylen, wo sich die be-

drohten mittelhellenischen Staaten zur Verteidi-

gung sammelten, Lokrer, Phokier, Boioter, Athener,

Megareer und vor allem die Aitoler; auch die

Konige Antigonos und Antiochos hatten einige

Truppen gestellt. Vergebens versuchte B. den

Eingang in den Pass zu erkampfen, ebenso konnte

eine Abteilung, die er durch Thessalien gegen

das innere Aitolien sandte, nicht durchdringen.

Aber es gelang ihm, die Thermopylen zu umgehen

und ihre Besatzung zum Ruckzuge zu nfitigen.

B. eilte mit den ' besten Truppen dem iibrigen

Heere voran, das unter Akichorios nachfolgte, und

erschien unerwartet vor Delphi, angeblich mit

65 000 oder nach einem andern Bericht 40 000

Mann. Da die Gallier ermfldet waren, so ward
die unbefestigte Stadt nicht sogleich am Tage

der Ankunft angegriffen, und die Verteidiger fanden

Zeit, sich vorzubereiten und den Angriff der Gallier

wirksam zu empfangen. Nicht unwahrscheinlicb

ist, dass es dem B. wirklich gelang, in das Heilig-

tnm einzudringen (Strab. IV 187. Liv. XXXVIII
15, 16. Val. Max. I 1 ext. 9, vgl. Foucart Ar-

chives des missions scientifiques II 2 [1865] 208f.),

aber der Angriff ward doch abgeschlagen , dank
der Hulfe der Gutter, die wie die Sage meldet,

durch Erdbeben und Unwetter den Anstrengungen

der Verteidiger zur Hulfe kamen. Die immer zahl-

reicher sich sammelnden Hellenen gingen selbst

zum Angriff auf die Gallier uber. B. wurde schwer

verwundet ins Lager getragen. Da zugleich Mangel
und die kalte Jahreszeit viele Gallier dahinraffte,

*) Die Behauptung Friiherer (vgl. Niebuhr
ROm. Gesch. 112 5gg

t
der sich auf Adelungs

Mithridates beruft ; ferner M o mm s e n Rom. Gesch.

16 331. Ad. Schmidt De fontibus veterum auct.

in enarr. exped. Gallor. in Abh. z. Alt.-Gesch. 45f.

u. a.), dass .Brennos' nicht ein Name, sondern

ein keltischer Titel im Sinne von Konig oder ahn-

lich sei, ist (nach einer freundlichen Mitteilung

Heinrich Zimmers) sprachlich durchaus unzu-

lassig (vgl. jetzt auch A. Holder Altceltischer

Sprachschatz 1896, 517f.). Damit fallt auch die

von Schmidt a. O. und Contzen (D. Wande-

rungen der Kelten 190ff.) vertretene willkurliche

Identificierung von B. und Akichorios.

[IT. Wilcken.]

wie erzahlt wird , riet B. selbst umzukehren,

empfahl den Akichorios als Nachfolger und gab

sich den Tod. Die Reste seines Heeres vereinigten

sich mit Akichorios, der dann das ganze Heer

unter weiteren schweren Verlusten zuriickfuhrte

(Iustin. XXIV 6, 7. Diod. XXII 9. Paus. X 19.

20. Polyaen. VII 35, 2. Val. Max. I 1 ext. 9).

Vgl. M. Contzen Die Wanderungen der Kelten

190f. van Gelder Galatarum res in Graecia

et Asia gestae 34f. Droysen Hellenism. II 2,

347f.

2) Fiihrer der Gallier, die 390 (387) v. Chr.

die ROmer an der Allia schlugen, Rom eroberten

und dann gegen Zahlung einer Geldsumme ab-

zogen. Er war es, der bei der Abw&gung des

Goldes sein Schwert in die Wagschale warf und
das beruhmte vae vietis sprach, Liv. V 88, 3. 48,

8f. Plut. Cam. 17. 22. 28f. u. a. Stellen bei

Schwegler ROm. Gesch. IH 261f. Der Name
erseheint erst in der jungeren Cberlieferung der

livianischen Zeit. Polybios und Diodor kennen

ihn nicht. Ohne Zweifel ist er erdichtet und aus

der Geschichtc des Angriffs der Kelten auf Delphi

in die rOmischen Annalen verpflanzt; vgl. Momm-
sen Rom. Forsch. II 303. Uber die Annahme,
dass B. kein Eigenname sei, sondern den Heer-

fiihrer bedeute, s. S. 829 Anm.
3) Fiihrer der in Asien pliindernden Gallier,

von dem sich eine Anecdote nach dem Muster
i der Tarpeiageschichte bei Plut. parallel, min. 15

findet. Wie die Geschichte, so gehOrt auch der

Mann der spatesten Dichtung an. [Niese.]

Brenthe (BQev&rj), kleiner Ort in Arkadien

zur Rechten des Weges von Gortys nach Megale-

polis, von welchem Pausanias nur mehr Trummer
sah. Paus. VIII 28, 7. Steph. Byz. Er ist beim

jetzigen Karytaena zu suchen. Curtius Pel. I

349. Bur si an Geogr. II 241. [Oberhummer.]

Brentheates {BQsvi%m^s) , rechter Zufluss

) des oberen Alpheios , 5 Stadien lang , nach dem
Ort Brenthe (s. d.) benannt, Paus. V 7, 1. Vin
28, 7. Steph. Byz. s. Bgevftr), wo die Hss. Bgev-

{tidztje geben. Curtius Pel. I 348f.

[Oberhummer.]

Brentice s. Brendice.
Brentonicnm s. Bremtonicum.
Brentos (oder BQsvrtjs, Gen. Bqevtov), Epo-

nymos von BQevreaiov, Sohn des Herakles: Steph.

Byz. und Et. M. s. Botvzhiov und Bgevzt)oiov.

)

"
[Tiimpel.]

Breones s. Breuni.
Brepos (Bde.to'?), Stadt in Gross-Armenien

am Euphrat, Ptol. V 13, 12 (var. Boeaaoi ,
vgl.

Wilberg zu p. 358, 4). [Baumgartner.]

Bresadas (BQtoddas), ein altboiotischer Per-

sonenname, IGA 190; v. Wilamowitz Homer.

Untersuch. 409 stellt den Stamm zusammen mit

Breseus, Brisai. Tiimpel bei Roscher Mythol. Lex.

I 2898 sieht in B. irrtumlich einen Namen der

3 brisaeischen Nymphen. [Jessen.]

Bresagenes {Bgtjaayevrjs), EpiMesis des Dio-

nysos auf dem lesbischen Vorgebirge Bresa (spater

Brisa, Bull. hell. IV 445). v. Wilamowitz-Moel-
lendorff Homer. Untersuch. 409; vgl. Brisaios.

[Jessen.]

Brese {Bgrjorj) s. Brisa.

Breseus (Bgrjoevs) und Bressaios (BorjooaTos)

s. Brisaios.
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Bretina (Bgkiva), Stadt im Gebiet der Be-
luni, Ptol. Ill 1, 28, heute Brentino an der Etsch.
C. Miiller zu Ptol. a. 0. Nach Cluver lag
oberhalb davon an demselben Ufer der Etsch das
castrum Bremkmicum (s. d.), heute Brentonico

[Ihm.]
Bret(t)anos {Bgtx(x)av6g, so auch im Etym.

M. zu accentuieren), Vater der Keltine oder Kelto
(s. d.), Stammvater der Britannier. Parthen. narr.
am. 30 = Etym. M. 502, 45. 212, 30. 10

[Knaack.]
Brettia. 1) S. Brattia.
2) Bgexxia, Eponyme der mysischen Land-

schaft Abrettene, Arrianos v. Nikomedia frg. 39
aus Steph. Byz. s. 'A^gexxriv^, FHG III 594.

[Ttimpel.]
Brettios (Bghnog) heisst bei Steph. Byz. ein

Fluss auf Brattia; die Insel hat jetzt nur einen
grosseren Bach, der sich auf ihrer Westseite bei
Lozisc'e ins Meer ergiesst. [Patsch.] 20

Brettonicum s. Bremtonicum.
Brettos (Bgexxog), Eponymos der tyrrhenischen

Stadt, Sohn des Herakles und der Baletostochter
Baletia, Antiochos frg. 5 aus Steph. Byz. (= Et.
M.) s. Bghxog, PHG I 182. [Tfimpel.]

Breuci (Bgsvxoi), starker illyrischer Stamm
zu beiden Seiten der Save in Pannonia inferior,
westlich von Sirmium-Mitrovica (Plin. n. h. Ill
147: Saus per Cola-pianos Breucosque defluit.
Strab. VII 314. Ptol. II 15, 3. Kiepert Pormae 30
orbis antiqui XVII), der von Tiberius 12—10
v. Chr. unterworfen wurde (Suet. Tib. 9. Momm-
sen Mon. Ancyr.2 129; E. G. Vs 21), sich jedoch
im J. 6 n. Chr. wieder erhob und an der ganzen
Insurrection bis 9 n. Chr. durch seine Fiihrer Bato
und Pinnes leitenden Anteil nahm, bis ersterer
den letzteren den Romern auslieferte, zum Dank
dafiir die Herrschaft fiber die B. erhielt, jedoch
von dem Daesitiaten Bato getotet wurde (Dio
LV 29ff. Vellei. II llOff. Mommsen CIL III 40
p. 415; R. G. V3 35ff. Abraham Zur Geschichte
der germ, und pann. Kriege, Berlin 1875. J. Jung
Romer und Romanen in den Donaulandern 2 5f
O. Hirschfeld Herm. XXV 351ff. A. Bauer
Arch.-epigr. Mitt. XVII 135ff.). In der Polgezeit
wurden die B. sehr stark zum Kriegsdienste heran-
gezogen, doch meint Mommsen Herm. XIX 48
(Jung 64), dass in den acht eoiuyrtes Breueorum
(Mommsen Eph. ep. V p. 182; CIL III p. 2028.
R. Hassencamp De cohortibus Rom. auxilia- 50
riis 27ff. Ruggiero Dizion. epigr. I 102Gf.
II 325. A. Holder Altkeltisch. Sprachschatz
s. Breuei) auch Contingente des unteren (ober-
moesisehen) Donaugebietes gedient haben. Da-
neben kommen B. vor in der ala Pannoniorum
i CIL III 4377. Eph. ep. V p. 238. Cichorius
o. Bd. I S. 1255) und in der eoh. I Pannonio-
rum (Brambach 740. Eph. ep. V p. 243). Breit-
cas erscheint auch als Personenname : Bram-
bach 740 Breucus Blaedari f. miles ex coh. 160
Paniw. not. Breucus. [Patsch.]

Breucomagus s. Brocomagus.
Breves. 1) Stadt in Aithiopien, am reehten

Ufer des Nils. Iuba bei Plin. n. h. VI 179.

[Sethe.l

2) s. Brevis Nr. 2.

Breviarinm Alaricianum s. Lex Romana
Wisigothorum.

Breviodurum (Briviodorum Itin. Ant. 385;
Brevoduro Tab. Pent.), Station an der von Cae-
saromagus (Beauvais) fiber Ratumagus (Rouen)
nach Gesoriacum (Boulogne-sur-mer) ftthrenden
Strasse, zwischen Ratumagus und Iuliobona (Lille-

bonne) gelegen. Nach d'Anville (Notice 173)
Pont-Audemer, nach anderen anders. Desjardins
Table de Peutinger 22. Vgl. Brivodurum.

[Ihm.]

Brevis. 1) Ort der Callaeker in Hispania
Tarraconensis (Itin. Ant. 430, 6. Geogr. Rav.
321, 5) an der Strasse von Bracara nach Lucus
Augusti und weiter nach Asturica; wohl nicht in
Erbo, sondern in Mellid zu suchen (nach Guerra
Discurso a Saavedra 88). [Htibner.]

2) Brevis oder im Plural breves, griechisch
(Igsfiiov (Athan. ap. c. Ar. 71 = Migne Gr. 25,
376. Cod. lust. I 42, 1), heisst jede Art von Ver-
zeichnis, ob es Personennamen (Athan. a. 0. Cod.
Theod. XIII 5, 14, 2) oder Amter und Gewerbe
enthiilt (Cod. Theod. VI 30, 7. XIII 4, 2), ebenso
die Steuerrollen (Cod. Theod. XI 28, 13. XII 1,

74 § 1. Nov. Val. 7, 1), die Inventare confiscierter

Giiter (Cod. Theod. X 8, 2. 9, 2), die Listen privater
(Cod. Theod. X 16, 3) oder Cffentlicher Schuldner
(Cod. Theod. XI 1, 13. 7, 1) u. dgl. m. Eine be-
sondere Stelle unter diesen Verzeichnissen nehmen
dio quadrimenstrui breves ein, d. h. viermonat-
liche Rechnungslegungen der Beamten, die offent-

liche Gelder zu empfangen und zu verwenden
hatten (Cod. Theod. XI 25, 1. XII 1, 173 § 2. 6,
27 § 1. Cass. var. XII 2, 6. Cod. lust. I 42).
Ein Exemplar einer solchen Liste von Einnahmen
und Ausgaben, die sich fiber die vier letzten
Monate des J. 339/40 erstreckt, ist uns von
einer DorfbehOrde des hermopolitanischen Gaues
in Agypten erhalten (Agyptische Urkunden aus
den koniglichen Museen zu Berlin I 21. Wes-
sely XXII Jahresbericht d. k. k. Staatsgymna-
siums im 3. Bezirk von Wien S. 11. Seeck
Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft XII
290; Zeitschr. f. Social- u. Wirtschaftsgeschichte
IV 295). Uber den Personalbestand des Senats
und die Steuern seiner Mitglieder wurden alle drei

Monate B. an den Kaiser durch den Praefectus
urbis abgesandt (Symm. rel. 45. 46). [Seeck.]

Brenni (Bgsvvoi), Volk im sfidlichen Vinde-
licien, Strab. IV 206 ol di OmvdoXixol y.ai Na>-
Qixol T?]r sxxog xagcbgeiav xaxeyovai to ti'Ksov

fiexa. Bgsvvcov xai reravvcov (ficeyxcav und xey-

vavcor die Hss.j vgl. Hor. od. IV 14, 9— 10 mit
Ps. Acron Brenni gentes Gallorum). Ptol. II 12,
3 etxa BsvXavvoi ('? s. Benlauni), etxa Bgevvoi.
Sie figurieren ferner unter den gentes Aljrinae
detietae der Alpeninschrift von Tropaea Augusti
(La Turbia) bei Plin. n. h. Ill 137 neben den
Genaunes (caenaunes die Hss.); vgl. CIL V 7817.
Desjardins Geogr. de la Gaule II 246 pi. V.
Von Spateren erwahnen sie Flor. II 22 Breunos
Cennos atque Vindelicos (daraus Iordan. Rom.
241 Brennos . . . Cennos atque Vindelicos). For-
tunat. carm. praef. 4 Breonis. Cassiod. var. I 11

Breones. Zeuss Die Deutschen 235. 237. 586.
H. Mever Ztschr. f. Alt.-Wiss. 1843, 454. A.
Jiiger S.-Ber. Akad. Wien 1863, 351ff. Holder
Altcelt. Sprachsch. s. v. [Ihm.]

Brezecha beim Geogr. Rav. IV 26 p. 231 =
Brisiacus moils (s. d.), heut Altbreisach. [Ihm.]
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Briagontinus pagus, im Gebiete von Pla-

centia, genannt auf der Tabula alimentaria Ve-

leias, CIL XI 1147 (5, 74. 76). [Hiilsen.]

Briakchos {Bgiaxyog und Bglaxog). 1) Satyr-

name auf mehreren Vasenbildern : Brit. Mus. 790.

Berlin 2256 und Jahn Arch. Aufs. 142 (Hey de-
mann Satyr- und Bakchennamen 35f.).

2) Eine Bezeichnung fur Bakchantinnen, er-

klart fi jigiagecog fiaxz&iovoa, Hesych. Sophocl.

in Etym. M. 213, 26 (vgl. Roscher Curtius Stud.

I 2, 122). [Wagner.]

Briana (Bria), Stadt in Phrygien (Phrygia

Pacatiana), Hierokl. 667, 7. Miinzen mit der Auf-

schrift BPIANQN Head HN560. In den Notitiae

(I 359 u. a. St.) in der falschen Form "Ixgta er-

wahnt. Cramer Asia min. II 55. Ramsay Asia

min. 137. Vielleicht die Ruinen in der Naie von
Suretlu und Garbasan, Ramsay, Journ. hell.

Stud. IV 407.
* [Rage.]

Briantike (Bgtavxixrj) , hiess nach Her. VII
108 (s. Bahr z. St.) eine frfiher raXXaixrj ge-

nannte Gegend in Thrakien am aegaeischen Meere,

Samothrake gegeniiber, wo auch Kikonen wohn-
ten. Es ist oifenbar dieselbe, welche Liv. XXXVIII
41, 8 als Priatious' campus (bei Maroneia) be-

zeichnet und wohl von dem bei Plin. n. h. IV
41 erwahnten thrakischen Volk der Priantae be-

nannt war. Auch der Name des Ortes Brendice

(s. d.) scheint damit zusammenzuhangen, da der-

selbe in eben jener Gegend zu suchen ist.

[Oberhummer.]

Briareos (Bgtdgecog, bei Spateren auch Bgia-

gevg; vgl. 'OfSgtdgewg) , nach Homeros II. I 404
in der Sprache der Menschen der Name ffir den
hunderthandigen Aigaion (s. d. Nr. 1) von Aigaia-

Karystos aufEuboia und Kyzikos. Ausserhalb dieser

beiden Ortlichkeiten scheint wirklich der Name
B. der gebrauchlichere im Volksmund gewesen
zu sein. Man hat zu unterscheiden zwischen

dem alleinstehenden und dem mit Kottos und
Gyes in einer Dreiheit erscheinenden B. 1. a. Ho-
mer. II. I 402—406 kennt nur einen von den Got-

tern Aigaion genannten B., den Preund der The-

tis und Heifer des Zeus im Getteraufstand, bei

dem er also auch im Meeresgrunde hausend zu

denken ist: Schol. A v. 404 und AD v. 399: an-

geblich als Sohn des Poseidon (s. Aigaion Nr. 1, a).

Auch die kyklische Titanomachie (.Eumelos')

nennt im frg. 2 in der Fassung der Eudokia p.

91, 21ff. den B. als Heifer der Gotter gegen die

Titanen einen Sohn des Pontos und der Ge (aller-

dings mit dem Zusatz: auch Kottos habe mit-

gekampft), wahrend die Fassung im Schol. Laur.

Apoll. Rhod. 11165 wohl richtiger Aigaion nennt
als Bewohner des Meeres und Bnndesgenossen
der Titanen; vgl. Eudok. p. 29, 4. b. Bqioqcoi

arrjlai (ohne Erwahnung von Kottos und Gyes)

kennt als alteren Namen der Heraklessaulen

,

die erst nach dem Verschwinden des B. aus dem
Gedachtnis der Menschen und seit Herakles Auf-

treten nach diesem umgenannt worden seien, Ari-

stoteles bei Aelian v. h. V 3. Nach Euphorion
frg. 160 bei Charax von Pergamon frg. 16 aus

Schol. Dion. Per. 64, FHG III 640 hiessen diese

Saulen des B. ursprfinglich auch Kqovov oxr)"i.ai

(als Grenzpfahle seines Reiches). Auch das Schol.

Pind. Nein. Ill 38 nennt den Xamen B. orij/.at

neben dem anderen Aiyaiwvog axij/.m in einem

Pauly-Wissowa III

anonymen Versfragment, das Voss und Weichert
der kyklischen Titanomachie, M. Mayer (Gigan-

ten und Tit. 121, 159) dem Pindaros, andere

dem Euphorion zuschreiben. Klearchos von Soloi

frg. 56 aus Zenob. V 48, FHG II 320 zieht zur

Erklarung des Sprichworts oSxog aXXog 'HgaxAfjg,

im Widerspruch mit den sonstigen Erklarern, den
,B. genannten Herakles' bei. Dieser habe ein in

Delphoi geraubtes Schatzkleinod als Siegeszeichen

bei den sog. Heraklessaulen (!) aufgestellt (folgt der

zweite oder tyrische Herakles). Richtiger citiertaus

demselben Fragmente axijXai xov Bgidgem 'Hga-
xMovs bei Gadeira Tzetzes zu Lyk. 649, wo dem
zweiten tyrischen noch der dritte' hellenische He-
rakles, deutlicher vom ersten gesondert, nachfolgt

;

vgl. Tzetzes Exeg. Iliad. 23, llff. (B. = der altere

Herakles) und Hesych. s. Bgiageco axijXai (= 'Hga-
xXeioi). Nach Parthenios frg. 25 bei Schol. Dion.

Per. 456, Meineke Anal. Alex. 278 ist der Name
des agxaXog B. an den Saulen durch Herakles

getilgt. c. Bgidgem naXd/jai hiessen die beim
oijfta Alyaicovog am kyzikenischen Rhyndakos her-

vorsprudelnden hundert Quellen, Arrianos v. Ni-

komedia frg. 42 aus Eustath. H. I 997 p. 123, 35,

PHG III 594f. = Eudokia p. 140. Luc. Tarrhaios

bei Schol. Apollon. Rhod. 1 1165. d. Als Giganten

kennt, wiederum allein, und unter dem Aitneberg,

den B. Kallimachos H. Del. 143 (vgl. dazu unter

2, Demetrios v. Kallatia). e. Auch als Schieds-

richter zwischen Poseidon und Helios im Streit

nm den Besitz von Korinthos steht B. allein im
Xoyog KogivMwv bei Paus. II 1, 6, vgl. II 46 =
Dio Chrysost. or. 37, 457 M. Er gab dem Po-

seidon den Isthmos, dem Helios Akrokorinthos.

f. Bruder (einziger) der Titania Euboia ist B.

bei Hesych. s. Ttxavi&a. g. Im Kult von Karystos

nennt Solin 11 den B., wo der Name Aigaions mehr
berechtigt ist (s. u. Aigaion Nr. 1). 2. Nie ge-

nannt ist (mit alleiniger Ausnahme van Serv. Aen.
i X 565) Aigaion, wo B. mit den zwei wesensgleichen

Brfidern Kottos und Gyes zu einer Dreiheit ent-

faltet ist ; so in der kyklischen Theogonie bei Phot,

bibl. 319 a Bkk. = Apollod. Bibl. I 1, If. und
in der hesiodischen Theogonie, wo die drei rie-

senstarken und fibermutigen funfzigkOpfigen Heka-
toncheiren (ovx orofiaoxoi) als Bruder des Kyklo-

pen dem Uranos von Gaie geboren werden (147).

Der Vater aber barg sie aus zornigem Neid auf

ihr Ubermass von Kraft und Grosse (617—620)
i sofort in der Erdtiefe (bis 159) und band sie mit

gewaltigen Fesseln an der aussersten Erdgrenze

(618ff.). Recht wohl also kOnnte Uranos wegen
v. 617—620 auch verstanden werden unter dem
an Kraft von seinem Sohne fiberbotenen unge-

nannten Vater des B.-Aigaion in der Ilias I

404, in dem Aristarehos und Didymos den Po-

seidon erkennen wollten. Zeus aber und die

anderen Kroniden fuhrten sie wieder ans Tages-

licht, urn ihre Hulfe gegen die Titanen, zu haben
i (624). Im Titanenkampfe schleudert B. und seine

Bruder 300 FelsenblOcke; sie zwingen die Tita-

nen unter die Erde hinab und binden sie mit

gewaltigen Fesseln (7 17ff.), werden auch von Zeus

als ewige Wachter an den von Poseidon verfertig-

ten Thoren des unterirdischen Gefangnisses ein-

gesetzt (730ff. 617 und 634 VPgidgcwg). Platon

Euthydem. 299 c stellt ihn mit Geryoneus zu-

sammen als Beispiel eines Kriegers, der eine

27
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ungewOhnliche Anzahl von Waffen zum Kampfe
braucht. B. steht also hier zusammenfassend zu-

gleich fur Kottos und Gyes mit.

Kleitodemos Efyrmxixov frg. 19 aus Suidas und
Et. M. s. TeiTOJt&xoges, FHG 1 363 identificiert B.,

Gyes und Kottos mit den attischen Tritopatores,

die auch Philochoros frg. 3 aus Phot. 443, FHG
I 384 als Sonne der Ge und des Uranos (frg. 2

= Helios = Apollon) nennt. Demetrios von
Kallatia frg. 4 aus Schol. Theokr. I 65, FHG
IV 381 hat B. als einen der (3?) Kyklopen (!)

zum Vater der Aitne und des Sikanos gemacht;
die Fassung desselben Fragments im Schol. Apoll.

Bhod. I 1165 (wo Demetrios KvtSiog durch

v. Wilamowitz bei Gaede Scepsii quae super-

sunt 58, 93 in KcdXaziav6s gebessert ist) nennt
dagegen allgemein den uv&os no6s xbv Alyaicova

statt des B. Hygin. fab. p. 9, 19 Schm. macht B. und
Gyes (Kottos ist ausgefallen) in einem allerdings

corrupten Teste als Kinder des Aether und der Terra
gar zu Titanen (!). SprichwOrtlich gilt B. als

xaxcuieXxag xai X6y%ag ia&lcov und Typus unwider-
stehlicher Kampftiichtigkeit bei Timokles ("Hecoeg

frg. 12, CAF II 457 Kock) und Poseidippos foo-
gevovaai frg. 26, a. 0. HI 342 Kock) aus Athen.
VI 224 a und 376 f, jener im Vergleich mit De-
mosthenes. Plutarchos amic. multit. 6 tadelt

die zwecklosige Gefrassigkeit der 50 yaoxegeg und
100 xc'Qes und vergleicht im Marcellus 16f. mit
B. den Archimedes, der sitzend (wie II. I 406)
vom Ufer aus feindliche Schiffe ansteckte una
mit hundert Geschossen und hundert Handen die

KOmer wie ungliickliche fteofiaxovvtag verjagte

;

vgl. Eustath. II. I 397ff. p. 123, 47ff. Allgemeiner
Gregor. Nazian. or. XVIH 290 d. Apostol. IX 98
(wo Kottos mit eingeschlossen ist). Die urspning-

lich ungeheuerlich gedachte Gestalt (s. Art. Heka-
toncheires und Cheirogastores) weicht all-

mahlich (s. o. Id) dem Gigantentypus. Bei Ovid
fast. HI 796 (offenbarnachhellenistischerDichtung)

tOtet B. mit einem Beile em Ungeheuer. Im
Gigantenkampf gegen die Gotter erscheint B. bei

Apoll. Sidon. carm. VI 25 getreimt von Aigaion,

der sonst regelmassig genannt zu wcrden pfiegt

(Apollod. I 6, 2, Hs. rQaxicova, corr. Gale; auf
der Vase des Erginos und Aristophanes {Al}yai<ov

Wieseler und Furtwangler; auf dem Per-

gamen. Zeusaltar Puchstein S.-Ber. Akad. Berl.

1889, 21f.). [Tumpel.]

Bribila, corrupter Stationsname an der Via
Latina, Geogr. Eav. IV 33 p. 275 = ad Bivium,
s. d. [Hulsen.]

Bricca vicus, heute wahrscheinlich Breches
(Indre-et-Loire, arrond. Tours), bei Greg. Tur.

Franc. X 31, 4. Longnon Geogr. de la Gaule
au Vie siecle 264. Holder Altcelt. Sprachschatz

s. v. phm.}
Bricia, Gottin, im Verein mit dem Lussoius

(Luiovius) angerufen auf einer Inschrift von Lu-
xeuil [Lusjsoio et Briciae Divixtius Cotistans

v. s. I. m., Memoires de la soc. d. antiquaires

de France XXVI 1862, 24ff. (vgl. Bulletin mo-
numental XLV 645). Damit identisch ist offen-

bar die Gottin Brixia auf der in einer Hs. von
Luxeuil erhaltenen Votivinschrift Luxovia et Bri-
xiae C. ~ul(ius) Firma[n]us v. s. I. m., Caylus
Recueil d'ant. HI 366 = Orelli2024; vgl. De
Rossi Inscr. christ. II p. 42f. Luxovius, von

dem der Ort seinen Namen hat (oder umge-
kehrt), und B. scheinen die Quellgottheiten der

Thermen von Luxeuil zu sein. Holder Altcelt.

Sprachsch. s. Brixia vergleicht den Flussnamen
Breuchin (BrSche) und die Ortsnamen Breuches

und Breuchotte (bei Luxeuil). Vgl. Art. Luxo-
vius und Eoschers Lexikon II 2163. [Dim.]

Bricianii, Volkerschaft, erwahnt auf der im
Gebiet der Cottischen Alpen gefundenen Inschrift

10 OIL Xn 80. Wohl identisch mit den Brigiani

(s. d.). Vgl. auch Brigomagenses. [Dim.]

Bricilonnum, Ort bei Greg. Tur. mir. Mart.

4, 23, heute wie es scheint Brulon (de'p. Sarthe,

arrond. La Fleche). Lon gnon Ge'ogr. de la Gaule

au VI» siecle 618f. Holder Altcelt. Sprachschatz

s. v. [Ihm.]

Bricteri s. Bructeri.
Bridama, Ortschaft der vorderindischen Po-

ruaroi zwischen der Yamuna und dem Vindhya-

20 gebirge ostlich von den Bolingai, Ptol. VII 1, 70.

Brindaban, Feste und Wallfahrtsort an der Ya-
muna nordlich von Mathura, liegt zu weit ab;

Yule vergleicht das heutige Bardawad am Nord-
abhang des Vindhya auf der Strasse nach Indore;

alles unsicher. [Tomaschek.]

Bridas (Bgidag, Bgldavxog), Ortbeilasos inKa-
rien, Bull. hell. V 497. 498. [Burchner.]

Brief; griechisch yQaftfiata, yQajAfiaxiov, ovy-

ygafifia, oder (vom Material) dsXxog, dsXxlov u. s. w.,

30 oder (mit der Nebenbedeutung des Formlichen,

daher auch als Litteraturwerk) cmaxoXri, htioxo-

Xiov; lateinisch litterae, tabulae, tabellae, epistula;

im Zusammenhang auch mva$, flifiXiov und ahn-

lich charta, codicilli, libellus. Er enthalt an
Entfernte gerichtete schriftliche Auftrage und
Nachrichten zum Ersatz mundlicher Mitteilungen
durch Boten und beschrankte sich in altester Zeit

natiirlich auf Falle, wo die miindliche Botschaft

nicht auszureichen schien. Nachst den Aufzeich-

40 nungen zur Unterstiitzung des eigenen Gedacht-
nisses zeigte sich im B. wohl die friiheste Ver-

wendung der Schreibkunst fiir private Zwecke;
bei den Griechen betriift sogar die Stelle, welche
zuerst Kenntnis der Schrift verrat, einen B. (Horn.

II. VI 168ff. in der Bellerophonepisode). Dieser

war so geschrieben, wie man vermutlich B. bei

Phoinikern gesehen hatte, auf zusammengelegten
Holztafeln (hv mvaxi nrvxxqi), also bereits in der

Form, welche zum Teil und mit unwesentlichen

50 Anderungen die B. bis zum Ausgang des Alter-

tums beibehalten haben. Bei den Agyptern spielte

das B.-Wesen eine sehr grosse Rofie (s. Ad. Er-
man Agypten 165ff. 653f.) und war offenbar sehr

alt. In Keilschrift sind viele B. erhalten (vgl.

Frd. Delitzsch Zur assyr.-babyl. Brieflitt., Bei-

trasje z. Assyr. I 185ff. und H 19ff. Br. Meiss-
ner Altbab. Briefe, ebd. II 557ff.). Im Alten
Testament betrifft die friiheste Erwahnung eines

B. , namlich Davids an Joab wegen des Uriaa

60 (Sam. II 11, 14f.), einen ahnlichen Fall wie der

bei Homer a. O. Neben der geschlossenen Form
des B., welche in jenem ersten Falle schon durch

den Inhalt gefordert war, wurden in alter Zeit

kurze Nachrichten fur Entfernte den Boten in den

Bast ihres Wanderstockes (axvxdXt)) geschnitten

zur Erganzung und Sicherung des ihnen miind-

lich gewordenen Auftrages (s. K. Dziatzko Zwei
Beitrage z. Kemitu. d. ant. Buchwesens [1892]
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5ff.). Aus dieser Sitte hat Bich in Sparta die

besondere Art der Geheimcorrespondenz entwickelt,

die aus Plut. Lys. 19. Gell. XVII 9, 6ff. u. a. St.

bekannt ist (s. Dziatzko a. O. 5). Die Haupt-
form der B. wurde indes zunachst die der zu-

sammengelegten Holztafelchen (s. o. ; auch dipty-

cha, triptyeha, polyptyeha genannt), deren innere

vertiefte Seite mit Wachs uberzogen war (s. Di-
ptychon, Schreib tafel). Sie wurden mit einem
Faden umwickelt und zugebunden (awSsiv, ob-

ligare) und die Enden gesiegelt (xaxaorjpalveo&ai,

c<pgayt£siv, signare, con- oder obsignare) mittels

der in Wachs QxdX&a, att. Qinos), Thon, Pech
(Plaut. Poen. 837) oder Siegelerde (creta asia-

tiea) eingedriickten o<pQayig (SaxxvXtos, sigillum,

anultis) des Absenders, dessen Bild sich haufig
auf dem Siegel befand (Plaut. Ps. 56. Ovid, ex

P. II 10, If.; vgl. Cic. Cat. HI 10). Als neben
dem Holz das billigere Papier von der Byblos-
pflanze aufkam, welches auch die Schrift sicherer

und lesbarer bewahrte, wurde dieses bald vor-

zugsweise als Material fiir B. verwendet (bei Hero-
dot steht meist schon $$Xiov fiir B., I 123, 4
u. s. oft, dsXrlov VII 239, 4) ; es wurde in gleicher

Vfeise behandelt (s. V. Gardthausen Griech.

Pal. 54ff.), indem das Chartablatt gefaltet oder
gerollt und in der Mitte mit einem Faden um-
schnflrt wurde; Abbildungen s. Mus. Borb. XIV
tav. A. B = Niccolini Le case di Pomp. I,

casa di Lucr. tav. 1 n. 4. Not. et extr. XVIII
2 pi. 46. Mon. d. Inst. IV 21). Dass fur B.
regelmassig fiiflXtov (fiipXidtov), nicht jttjiXos, ge-

sagt wurde, ist bei dem geringen Umfang der
B. natiirlich (s. Th. Birt D. ant. Buchw. 20f.).

Die Holztafelchen blieben auf den B.-Wechsel
tiber geringfugige Dinge zwischen nahen Ange-
hOrigen und intimen Bekannten beschrankt und
wanderten in der Kegel vom Empfanger an den
Schreiber mit der Antwort zuriick

;
vgl. z. B. Prop.

IV 23, Iff. Ergo tarn doetae nobis periere ta-

bellae . . . has quondam nostris manibus detri-

verat usus. Fest. 359 tabellis pro ehartis ute-

bantur antiqui, quibus ultro eitro, sive priva-
tim sive publiee opus erat, certiores absentes

faeiebant. Augustin. ep. 15, 1 = vol. II p. 19
Maur. sed tabellas, si quae ibi nostrae sunt,

propter huiusmodi necessitates mittas peto). Fiir

amtliche Zwecke scheinen gerade tabellae als B.

sich lange im Gebrauch erhalten zu haben (z. B.
Cic. Cat. HI 10). Von ihnen hatten der tabel-

larius, B.-Bote (s. u.) und die naves tabellariae,

Postechiffe (Sen. ep. 77, 1) ihren Namen. Doch
war charta fur B. , die man in den Handen der
Adressaten lassen wollte, auch bei den Ecmern
fruhzeitig das gewOhnliche ; s. z. B. Cic. ep. VH
18, 2. Catull. 35, 2. Ovid, trist, IV 7, 7. Plin.

n. h. Xni 88 (cur . . . Homerus. . , Bellerophonti
codidllos datos , non epistulas tradiderit?

,
vgl.

auch Marquardt-Mau Pr.-Leben I s 811, 3).

In der Kaiserzeit war fur B. der Vornehmen eine

besonders feine Sorte des Papiers im Gebrauch
(Plin. n. h. XITI 80 Augustae in epistulis auc-
toritas relieta) , die fiir vielbenutzte Bucher zu
diinn war. Charta epistolaris ist auch bei Mart.
XIV 11 genannt. Pergainent, bezw. Leder (5c
y&sQa) war fiir B. durchaus ausser Gebrauch (vgl.

Birt a. O. 61f., der auch den von Jos. ant. Xn 55ff.

erwahnten Brief Eleazars an Ptolemaios Philadel-

phos nicht ausnehmen durfte); jedoch von dem der

Inder an Augustus wird das Gegenteil berichtet

(Strab. XV 719). Es war fiir den voriibergehen-

den Gebrauch zu dauerhaft und in der Eegel
wohl nicht ansehnlich genug, konnte auch nicht

massenhaft produciert werden. Erst gegen Aus-
gang des Altertums fing man in theologischen

Kreisen an , sich iiber diese Sitte wegzusetzen,
wenn Charta fehlte; vgl. Hier. ep. VII 2 (op.

I 1 col. 18 Vail. : chartam defuisse non puto . . .,

utpenuria chartae pellibus pensaretur) und Augu-
stin. ep. 15, 1 (op. II 19 Maur.: non haec epistola

sic inopiam chartae indicat, ut mcmbranas sal-

tern abundare testetur . . . . tu enim huie pelli-

culae facilius ignosees). Der Faden, welcher zum
Verschluss diente, wurde zuweilen der grOeseren

Vorsicht halber durch das gerollte Papier hin-

durchgezogen, bevor man ihn umwickelte (Front,

ad M. Caes. I 8 p. 24 Nab. versus . . . ita remisi:
chartam diligenter lino transui et ita linum
obsignavi, ne museulus iste aliquid aliqua ri-

mari possit). Die tabellae scheinen unter Um-
standen fiir diesen Zweck bereits in der Mitte
durchlCchert gewesen zu sein, vgl. in Mus. Borb.

XIV tav. 31 und tav. A. B die offenen Diptycha.
Gleichwohl wussten geschickte Falscher alle Sicher-

heitsmassregeln zu vereiteln (Lucian. Alex. 19ff.).

Haufig bediente man sich auch def Sicherheit halber
einer verabredeten Geheimschrift (s. C. Iul. Vict.

Ehet. lat. min. p. 448). Bei raschem und haufigem
B.-Verkehr, der iiberdies nicht besondere Vorsicht

erheischte, unterblieb auch die Siegelung (Prop.

IV 23, 3f. usus, qui non signatas [tabellas] iussit

habere fidem).
Gleich den Urkunden waren die B., anders

als Bucher, in der Eegel iiber die Breite des

ganzen Blattes (transversa charta) geschrieben;

Caesar soli nach Suet. Caes. 56 zuerst seinen B.

(epistulae) an den Senat in Bezug auf Columnen-
einteilung das Aussehen von Bucherrollen gegeben
haben (ad paginas et formam memorialis Itbelli),

was aber natiirlich nur bei umfangreichen B. ge-

schehen konnte. Die Aussenseite des geschlossenen

B. trug, wenn sie nicht leer blieb, entweder nur
den Namen des Adressaten im Dativ, selten mit
dem des Bestimmungsortes; z. B. Griech. Urk. d.

Berlin. Mus. I (1895) nr. 33 'AnoXXcovtcp X r<p vlqi

(vgl. nr. 246. 2482. 3263. 332). nr. 37 Zxoxfyxi

Asowvfl sis xrjv vfjoov x . . .
;

vgl. Cic. ad Att.

VIH 5, 2 fascieulum qui est M' Curio inserip-

tus. Oder es findet sich daneben auch der Name
des Absenders, mit naoa, dro', ab und Ahnlichem
eingefuhrt ; z. B. Gr. Urk. I nr. 27 'AjioXivaglfcoi ?)

X &rto Elorjvalov a8eX<pov. nr. 93 'Afiovxi oiistgavip

y/atQuv) x(aoa) IlxoX(efiatov) vlov (vgl. nr. 2612
.

276. 351); s. auch Plut. Dio 31 und vgL Gardt-
hausen a. O. 56. Dass dies aber die Ausnahme
war, zeigt z. B. Ovid, trist. IV 7, 7f. (a, quotiens

alicui chartae sua vineula dempsi, illam speravi

nomen habere tuum.').

Der Inhalt der eigentlichen B. entsprach wie

noch heute dem, was raumlich nahe Personen sich

mimdlich zu sagen haben; nur lasst die Wahl
des umstandlichen schriftlichen Weges eine ge-

wisse Wichtigkeit voraussetzen , die vom Schrei-

benden dem Inhalt beigelegt wird. Da mit dem
B. jcmand den andern gewissermassen aufsucht

und ihn nach erfolgter Aussprache wieder verlasst,
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so ergiebt sich daraus die Form der Abfassung
eines B. von selbst : er beginnt und schliesst mit
einem Grusse; der erstere ist zugleich, da die per-

sOnliche Erkennung fehlt, stets mit der Nennung
der Namen verbunden. Der Name des Schreibers

im Nominativ und der des Adressaten im Dativ,

ausnahmsweise auch in umgekehrter Folge (der

Schreiber im Nominativ oder mit izaga im Genetiv),

sind durch die Grussformel %aigew , nokXa oder

jilslaza %aigeiv, ev ngdzzEiv und ahnliche (zu er-

ganzen Xiyu oder liyovoiv), lat. salutem (mit oder

ohne plurimam) dicit, abgekiirzt S. D. (oder S.

P. D.), verbunden. Letzteres tritt meist zwischen

die beiden Namen, das einfache Sal. oder S. (ohne

dicit) steht aber hinter dem Dativ; ubrigens

scheint selbst dieses Wort unter nahen Bekannten
mitunter zu fehlen. Der Name des Adressaten

ist um so ausfuhrlicher, d. h. formlicher, behandelt,

je weniger dieser dem B.- Schreiber persOnlich

nahesteht; z. B. Gr. Urk. Berl. I nr. 2 'AxoXlo-

tpdvt [r]cp xai Hagajzaix/iibvi azg(azrjyc^) 'Agai-

(voitov) 'H(>(axleC8ov) /x[e]gidoi Jiaga 'EgiEvzog

u. s. w. ; lat. M. Cicero imp. s. d. M. Caelio

aedili cur. (Cic. fam. II 12), Cicero Attico sal.

(Cic. ad Att. I 1). In fOrmlichen B. schliessen

sich weitere Hoflichkeitswendungen an, die ur-

spriinglich Ausdruck der Herzlichkeit waren; z. B.

Gr. Urk. Berl. I nr. 27 ... xai Sia n[a]vzog

EVftOftai as vyisvEV xai [eya>*i] avzdg vydvco; latei-

nisch S. v. b. e. e. v. (Si vales, bene est; ego

valeo) und Ahnliches. Am Ende des B. kehrt in

der Kegel ein Abschiedsgruss wieder: griechisch

cvrvxei, Sggcaoo, eggwodai as Ev%0[iai, bezw. der

Plural; lateinisch vale, cura ut valeas, tu me
diliges et valebis (Cic. fam. IX 22), etiam atque

etiam vale (ebd. IX 24) und Ahnliches ; Ovid. tr.

V 13, 33f. quo semper finitur epistula verba . .

.

vols; vgl. auch Gardthausen a. 0. 365f. Doch
fehlen diese Formeln oft auch, wenigstens in den

Hs. Zuletzt kommt , zumal in wichtigeren und
fSrmlichen B., die Angabe der Zeit (d. = dabam..

.)

und des Ortes (ex . . .). wann und von wo der B.

abgegangen sei.

Vielbeschaftigte Personen , namentlich solche

in offentlicher Stellung, und BehOrden liessen ihre

Corresponded ganz oder zum Teil durch Sclaven

oder Freigelassene besorgen: d.y iszwzoXcov, sm-
ozoXoygdtpog , exiozoXevs , ab epistulis, a litteris

und Ahnliches; ixiozoXoygd<pog war in Agypten
der Name eines hohen Hofamtes (s. Am. Peyron
Pap. gr. I, Turin 1826, 63f. und G. Ad. Deiss-
mann Bibelstudien [1895] 212, 7). Der Apostel

Paulus fiigte ad Kol. 4, 18 seinem Hirten-B.

wenigstens einen eigenhandigen Gruss bei (6 aoxao-

fidg zfj Ififj yugl IlavXov hi/..), wobei an die Regel
des C. Iulius Victor (Eh. lat. min. p. 448 Halm) zu

erinnern ist : Observabant veteres karissimis sua
manu scribere rcl phirimum subscribere. Die
BefOrderung der B. , die man , wenn es mehrere
waren, in Bundel (fasciculi) mit Aufschriften ver-

einigte (vgl. Cic. ad Att. VHI 5, 2), erfolgte zu-

nachst durch eigene Sclaven der Absender (ser-

tus a pedibus Cic. ad Att. VIII 5, 1 ; tabellarius

Cic. Phil. H 71; ad Att. IX 12, 1 und sonst

oft
;
epistolarius Salv. de gubern. V 30 ;

griechisch

ygaftfiazo<pogog
,
ixtozoXiaqpogog oder smazo/.rjtfd-

gog; gelegentlich eeleripes [Schnelllaufer] bei

Cic. ad Att. IX 7, 1 zur Besorgung von B.). Oder

man gab sie Bekannten oder Kaufleuten zur Weiter-

gabe mit. Besondere Posteinrichtungen wurdea
erst in der Kaiserzeit getroffen (s. Post).

Uber die B. als Litteraturgattung vgl. beson-

ders Ant. Westermann De epistolarum scriptor.

graecis p. I—VE3, Lips. 1851ff. J. F. Marcks
Symbola crit. ad epistolographos gr., Bonn 1883.

Frz. Susemihl Gesch. d. gr. Litt. in d. Alex.-

Zeit II (1892) 579ff. G. Ad. Deissmann a. 0.

187ff. (Prolegomena zu den biblischen Briefen

u. Episteln). C. Czwalina De epist. actorum-

que, quae a script, h. Aug. proferuntur, fide atque-

auct. p. I, Bonn 1870. Teuffel-Schwabe Gesch.

d. rOm. Litt. 5 (1890) § 46 ; und im allgemeinen

W. Ad. Becker Gallus 113 (1868) 392ff. Mar-
quardt-Mau Priv.-Leb. 12 (1886) 811.

Ursprtinglich gab es naturlicn nur eigent-

liche B., irgend einem Bedflrfnis des wirklichen

Lebens dienend. Sie kann man in Privat-B.
und Offentliche B. einteilen, beide Arten ohne

Zweifel sehr alt (auch Cic. p. Flacc. 37 unter -

scheidet publicae und privatae litterae ; C. Iul.

Vict. a. 0. p. 447 epistulae negotiates und fami-
liares). Obwohl die ersteren der Zahl nach jeder-

zeit weitaus iiberwiegen, sind von ihnen, da die

B.-Empfanger in der Eegel nur kurze Zeit einen

Grund haben konnten, sie aufzubewahren , zum
Teil nur zufallig Proben erhalten in den aus dem
Schutt Agyptens ausgegrabenen zahlreichen Pa-

pyrusresten, vorwiegend in griechischer, koptischer

oder arabischer Sprache. Sie sind zerstreut in

den grossen Museen und in Privatsammlungen und
werden von diesen mit Auswahl verOffentlicht ; zu

vgl. besonders: Papyri gr. r. Taurin. mus. ed. Am.
Peyron I (1826). Papiri gr.-eg. ed. G. Petret-

tini (Vienna 1826). Papyri gr. ed. Leemanns
2 Bde. (Lugd. Bat, 1843-85). Greek pap. in the Brit.

Mus. Cat. w. texts ed. F. G. Kenyon; Facsim.

(London 1893). Agypt. Urkunden aus d. K. Mus.

zuBerlin. Griech. Urk. I. II (1895f.). Corpus papyr.

Raineri, vol. II (Kopt), Wien 1895. Die Reste

der griechischen B. reichen bis ins 3. Jhdt. v. Chr.

zuriick, stammen vielfach von Leuten geringen

Standes und bieten, wie alle eigentlichen Privat

B. einer vergangenen Zeit, grosses kulturhistori-

sches, auch sprachliches Interesse. Trotz der Diirf-

tigkeit ihres Inhalts und aller Unebenheiten in

Ausdruck und Rechtschreibung haben sie den Vor-

zug, unmittelbaren Einblick in das Innere langst

verstorbener Menschen zu gestatten, die Kenntnis

lebender Personen alter Zeiten gewissermassen zu

ersetzen (Demetr. de eloc. 227 p. 18 Herch. oxedov

yag etxova ixaatog rijg eavzov \pv%fjg ygdyei zijv

ExiazoKrjV • xal eazt [ib> xai a/J.ov Xoyov nav-

zdg IdsTv zd tf&og zov yodcpovzo; , ovdsvog dk

ovzcog <og i.-ziozo/.ijg). Ruhrten solche eigentliche

B. von bedeutenden Persflnlichkeiten her, nament-

lich solchen, die auf geistigem Gebiete oder wegen
ihrer hohen Stellung im Leben allgemeines An-

sehen genossen, so kamen die Adressaten leicht

dazu, die B. zu sammeln, aufzubewahren und zu

vererben. Im Original oder in Abschriften wur-

den sie zunachst im FreundSskreise weiter ver-

breitet und auf diesem Wege selbst zu einem wert-

vollen Bestandteil der Litteratur. Berichtet wird

aus der griechischen Litteratur von verschiedenen

solcher B.-Sammlungen, die ihrer Zeit eine Rolle

spielten, z. B. von den B. des Aristoteles (s. Suser
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mihl II 580, 17), indes hat sich aus der alteren

Zeit nur wenig sicher oder wahrscheinlich Echtes
erhalten. Echt sind wohl mehrere B. des Iso-

krates (vgl. v. Wilamowitz Arist. u. Athen II

391ff.); weiteres bei Susemihl a. 0.; auch A.

M. Zumetikos De Alexandri Olympiadisque
•epistul. font, et reliq., Berol. 1894. Im Lateini-

schen haben wir vor allem Ciceros epist. famil.

{16 B.), ad Quint, fratrem (3 B.), ad Brutum (2

B.) und ad Atticum (16 B.). Letztere kannte 1

Nepos (Att. 16, 3) noch unversffentlicht in 11

vohumina im Original (s. Fr. Leo Misc. Cic,

Getting. 1892, 3ff. und Nachr. Gott. Ges. 1895,

442ff.) oder vielleicht in einer Privatabschrift ; er

lobte sie als vorzligliche Quelle der Zeitgeschichte.

Erst viel spater, aber vor Sen. suas. I 5, wurden
sie verOffentlicht. Das Recht dazu hatte der

Empfanger ohne Zweifel, insofern das dominium
Tiber den B. auf ihn iiberging, falls der Schreiber

es sich nicht ausdriicklieh vorbehalten hatte (s. S

Dziatzko Rh. Mus. XLIX 574). Richtig wird
von Demetr. de eloc. 224 (p. 13 Herch.) der B.

,gewissermassen' als .Geschenk' bezeichnet , und
Cicero Phil. II 7 verurteilt die VerOffentlichung

vertraulicher Privat-B. nur als schweren Verstoss

gegen den Anstand (vgl. J. Kohler Jherings Jahrb.

f. Dogm. XVIII 272). Sicher ist aber auch, dass

der Autor selbst unter Umstanden die Heraus-

gabe eigener B. besorgte (vgl. R. Graefenhain
De more libr. dedic, Marburg 1892, 39f.). Fest- i

zuhalten ist jedenfalls bei der letztbezeichneten

Art von B., dass ihre, Schreiber wohl haufig von
vorn herein, was bei den meisten B. Ciceros an
Atticus freilich nicht gilt, mit der Moglichkeit

rechneten, ihre B. wurden weitergegeben werden,

und dass sie deshalb weniger frei sich aussprachen

(Cic. fam. XV 21, 4 aliter enim scribimus quod
eos solos quibus mittimus, aliter quod multos
lecturos putamus). Von Ciceros epist. ad famil.

ist dies wenigstens zum Teil anzunehmen. Des- <

halb ist auch bei den an eine Mehrzahl von Per-

sonen gerichteten B., selbst wenn sie eigentliche

B. , auf Grund bestimmter Anlasse geschrieben

und nur fiir die Adressaten bestimmt sind, zuzu-

geben, dass sie, je nach der Individualitat des

Schreibers, mehr das fiir die Mehrheit Bedeutungs-

volle hervorheben und von der Unbefangenheit

des reinen Privat-B. einbussen. Das Interesse,

das solche Privat- oder Gemeinde-B. bei Lebzeiten

und noch nach dem Tode ihrer Schreiber erreg-

.

ten, fuhrte dazu, gefalschte B. ihnen unterzu-

schieben oder beizumischen ; auch zur Cbung wur-

den B. beriihmter Manner mit fingierten Anlassen

in Rhetorenschulen angefertigt und gelangten

snater zum Teil in die Reihe der echten. Da bei

diesen der litterarische Zweck von Anfang an fest-

steht, fallen sie im Grande nicht unter den Be-

griff der eigentlichen B. , die ja stets aus dem
bestimmten Bedurfnis einer Aussprache gegen Ab-
wesende hervorgehen, sondern mehr unter den der

litterarischen Epistel (s. spater). Beispiele sind

die B. des Phalaris, deren Unechtheit R. Bent-
ley erwiesen hat (Diss. up. the epist. of Phal.

1699; deutsch von W. Ribbeck 1857). Eine der

altesten historischen Personen, welcher man bei

den Griechen B. unterschob, scheint Atossa ge-

wesen zu sein; wenigstens wird sie von Hellani-

kos als Erfinderin der B. genannt bei Tatian. c.

Graec. c. 1 und Clem. Alex, strom. 1 16. Die

erhaltenen griechischen B.-Sammlungen sind zu-

letzt herausgegeben von R. Hercher Epistolo-

graphi gr. (Paris 1873) ;
besprochen sind die alteren

von Susemihl H 579ff.

Die eigentlichen B. offen tli chen Charakters,

die als Gattung sehr alt sind, erfuhren wegen
ihres urkundlichen Wertes, den sie haufig in mehr
oder weniger wichtigen Angelegenheiten hatten,

friihzeitig dauernde Aufbewahrung in Privat-

handen oder an Offentlichen sicheren Stellen,

namentlich in Archiven (s. d.) und Bibliotheken

(s. o. S. 423). Sie gewannen dadurch historische,

wenn auch nicht notwendig litterarische Bedeu-

tung. Auch solche B. wurden frflh untergeschoben,

entweder als angebliche Beweisstftcke in Offent-

lichen Angelegenheiten oder von Geschichtschrei-

bern und Rednern zur Beleuchtung und Belebung

ihrer Erzahlungen. Doch ist man geneigt, den

B. und Urkunden, welche bei diesen Autoren sich

finden, im ganzen mehr Glauben beizumessen, als

den Reden. Ausfiihrlich handelt von solchen B.

mit Anfiihrung von Beispielen Fronto ad Aur.

Caes. nip. 126 Nab. Eine besondere Klasse

der untergeschobenen B., welche denSchein eigent-

licher B. erwecken sollen, sind die fingierten
Privat-B. in Dramen und historischen Werken. In

ersteren uberwiegt der private, in letzteren der

Offentliche B. Beispiele bieten die griechischen

wie dier0mischenDramatiker(s.Plaut.Bacch.734ff.

997ff. ; Cure. 429ff. ; Pers. 501ff. ; Pseud. 41ff. 998ff.).

Zu beurteilen sind sie lediglich als Teile litte-

rarischer Kunstproducte.

Ganz anderer Art sind die uneigentlichen
Briefe, die eine besondere Gattung der Littera-

tur bilden, die litterarische Epistel, lehrhaft

oder unterhaltend , in welcher der Autor nur

die Form des B.s entlehnt, um in ihr zwangs-

los vor dem grosseren Publikum sein Thema be-

ihandeln zu konnen. Sie hat Isid. VI 12, 1 im

Sinne bei seiner Beobachtung : Quaedam genera

librorum apud gentiles certis modulis confieie-

bantur: breviore forma earmina atque epistolae.

Mit dem untergeschobenen und dem fingierten

Privat-B. teilt die Epistel den litterarischen End-

zweck. Fast immer wird in ihr ein schOnwissen-

schaftliches, historisches oder sociales, selten ein

gelehrtes Thema behandelt. Denn wenn der Autor

der leichteren Form wegen sie statt der Abhand-

) lung wahlt, muss der Gegenstand dementsprechend

fur ein grOsseres Publikum passend gewahlt sein.

Sie tritt im poetischen Gewande wie in Prosa

auf. tbrigens sind auch in gebundener Form

unter Umstanden B. als eigentliche zu bezeichnen,

wenn sie nach Inhalt und Absicht des Schreiben-

den nur fiir die Lecture be.stimmter Personen be-

rechnet sind. Fur Hor. epist. lib. I gilt dies

sicher vom grOssten Teile (vgl. z. B. ep. I 13; s.

auch 20, 5 non ita nutritus liber); indes ist

r> fiir das Altertum die Unterscheidung solcher B.,

da das Merkmal des Druckes fehlte, schwierig.

Beispiele von litterarischen B. giebt es seit Ari-

stoteles und Epikur viele; besonders durch die

Alexandriner entwickelte sich diese Gattung. Auch

bei den Romero war sie sehr beliebt (Lucilius,

der altere Cato u. s. w.). Die drei Briefe von

Hor. ep. II, Ovids Briefe ex Ponto, die des Seneca

und des jiingeren Plinius gehOren unter anderen
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ding in Eoschers Lexikon s. v. S. auch Ber-
ganti (deo). [Jim.]

Brigantii (Beiyavrwi), Zweig der Vindelikier

am Lacus Brigantinus um Bregenz. Strab. IV
206 xal ol 'Earicovse ds x&v Oviv&oXix&v slot xal

Bgiyavrtoi xal szoAeig avx&v Bgiydvtiov xal Ka/i-

fioSovvov. Vgl. Amm. Marc. XV 4, 3f. Holder
Altcelt. Sprachschatz s. v. Nach Zeuss Die Deut-

schen 235. 236 = Brixentes (s. d.). S. auch Bri-
gantium, Brigantinus lacus. [Ihm.]

Brigantikos s. Bituios.
Brigantinomagus (Bricantinomagus) , Orts-

name beim Geogr. Rav. IV 27 p. 240 im siid-

lichen Gallien; nach Ansicht der Herausgeber

Pinder und Parthey heute Bre"gan9on (dep.
• Var). Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.

[Ihm.]

Brigantinus Incus, der Bodensee, an der

die Stadt Brigantium lag. Strabon, der ihn zu-

erst erwahnt, ohne ihn mit einem besonderen

Namen zu bezeichnen (IV 192f. xal 6 'Pfjvog 3s

els sir/ fisyala xal Ufivrjv avaxsirai fisydXtjv. 207.

VII 292. 313), giebt ihm einen Umfang von mehr
als 300 (die Zahl ist angefochten, s. Groskurds
Anmerkg. zu VII 292) und einen Durchschnitt

von nahezu 200 Stadien; auch enthielt er eine

Insel, deren sich Tiberius zum Angriffsplatze be-

diente, als er die Vindeliker bekampfte. Anwoh-
ner des Sees sind die Raeter (diese nur auf einer

kurzen Strecke), die Vindeliker und Helvetier.

Endlich setzt Strabon eine Tagereise vom See ent-

fernt die Isterquellen an. Auch Mela, der Zeit

nach der nachste Zeuge ffir den See, nennt nicht

einen besonderen Namen, sondern bemerkt (III

24) , dass der Rhein , von den Alpen nieder-

stiirzend, zwei Seen bilde Venetum et Aeronum
(s. d.), worunter er ohne Zweifel den Ober- und
den Untersee versteht. Noch Dio, zu dessen Zeit

der See bereits seinen ortlichen Namen fiihrte,

bezeichnet ihn LIV 22 schlechthin mit i? Xlfivri.

Das erste Zeugnis firr den Namen lacus B.

bietet Plin. n. h. IX 63 (mustelarum, quas, mi-
rum dictu, inter Alpes quoque lams Baetiae

Brigantinus aemulas marinis general), dem sich

das des Solin. 234 , 6 anschliesst. Am ausfiihr-

lichsten berichtet Amm. Marc. XV 4 fiber den

See, der bei ihm den Namen Brigantia und locus

Brigantiae ffihrt. Er wird als ein runder, sehr

grosser und sumpfartiger See geschildert, 460
Stadien lang und fast ebenso breit, vom schau-

menden Rheinstrom "durchzogen. Die Geschichte

des Sees in vorrOmischer und nachrOmischer Zeit

gehOrt nicht hierher (Naheres in den Monographien
fiber den Bodensee von G. Schwab, Schnars
und sonst). Das heutige Areal des Sees betragt

528 qkm., seine Lange von Bregenz bis Constanz

46 km., von Bregenz bis Bodman 65 km. Von
den an ihm gelegenen Orten, die aus rOmischer

Zeit stammen, seien ausser Brigantium (Brigan-

tia, Bregenz) hervorgehoben Confluentes (heute

Rheineck, Mfindung des Rheins in den Bodensee,

Not. dign. oec. XXXV, 32), Arbor Felix (s. d.,

heut Arbon), Constantia (das heutige Constanz).

Vgl. auch Desjardins Ge'ogr. de la Gaule I

115. [Ihm.]

Brigantio. 1) Brigantio (Brigantium), Ort
im sudOstlichen Gallien (Strab. IV 179 Sta Bqi-
yavxiov x<hfir\g xxl.), im Gebiet der Cottischen

Alpen (Ptol. TJI 1 , 36 Zsyovaiavciv iv rgalats

"Ahusai Seyovaiov . . BQtyavxiov, fiber den Irrtum

des Ptol. vgl. Mommsen CIL V p. 810; Bri-

garttione VI in Alpe Cottia Tab. Peut.; Iv xfj

Bgiyavxlq Iulian. epist. ad S: P. q. Athen. p. 286
a. b), an der von Mailand fiber die cottischen Al-

pen nach Aries einerseits, nach Vienne anderer-

seits ffihrenden Strasse (Itin. Ant. 341. 357 Bri-

gantione; Itin. Hier. 555 mansio Byrigantum).
Amm. Marc. XV 10, 6 (Accus. Virgantiam) und
Ennod. carm. I I {Brigantimis) bezeichnen es

als Castellum. Brincatione beim Geogr. Rav. IV
27 p. 240. Heute Briancon an der Durance
(Hautes-Alpes). Weitere Zeugnisse bei Holder
Altcelt. Sprachschatz s. Brigantiofn) Sp. 537f.

Die Form Brigantio scheint die ursprflngliche zu

sein, so die Inschriften CIL XI 8284 (Brigan-

tione). XII 94 (Brigantionis). 118 (Brigantione,

dies vielleicht ein anderer Ort, s. unter Nr. 2);
1 dagegen Brigantium CIL XI 3281 ,

Brigantio

3282. 3283. O. Hirschfeld CIL XII p. 15
nimmt an, dass die Stadt, die auf der Inschrift

XT! 95 (vgl. 94) als municipium Brigantien. be-

zeichnet wird, in der ersten Kaiserzeit das ius

Latii erhielt. Als Magistrate werden erwahnt
(XH 95) quaestor und Ilvir. trber die Strassen

Brigantio-Arelate und Brigantio-Vienna Hirsch-
feld a. O. p. 645. 649.

2) Verschieden von Nr. 1 scheint der in der

Inschrift von La Villette bei Aime CIL XII 118 ge-

nannte Ort /we (adv.) Brigantione geniti. Holder
Altcelt. Sprachschatz s. Brigantio Sp. 538 nr. 2.

[Jim.]

Brigantinm. 1) Stadt in Raetien, jetzt Bre-

genz am Bodensee. Zuerst von Strabon erwahnt
IV 206, der die BQtydvxtoi zu den Vindelikem
rechnet (xal jioXsh avx&v Bgiydvxiov xal Ka/i-

(iodovvov), wahrend Plin. IX 63 den Bodensee als

lacus Baetiae bezeichnet, ebenso wie Ptol. H
! 12, 3 Bgiydvxiov unter den Stadten Raetiens auf-

fuhrt (vgl. VIII 7, 3). Ubrigens bemerkt Strabon

VH 292, dass die Raeter bis zum See hin wohnten,

dessen grOsster Teil aber zu den Vindelikem und
Helvetiern gehOre. Die Tab. Peut. verzeichnet

Brigantio, das Itin. Ant. 237. 251. 258. 259.

277. 278 Brigantia; Amm. Marc. XV 4, 1 nennt
den See lacus Brigantiae (vgl. 4, 3 Rlienus lacum
invadit rotundum et vastum, quern Brigantiam
accola Raetus appellat). Der spatere Name der

Stadt war also Brigantia, in der Not. dign. occ.

XXXV 82 Brecantia, beim Geogr. Rav. IV 26

p. 281 Bracantia. Spatere Zeugnisse bei Holder
Altcelt Sprachschatz s. Brigantion Sp. 538f. In-

schriften sind nur wenige dort gefunden worden.

Zwei Meilensteine bieten den Stadtnamen abge-

kfirzt a Bfrigantiq) CIL HI 5988. 5989. Vgl.

Mommsen CIL HI p. 708. 1050 und Suppl.

p. 1852; auch die Artikel Brigantii und Bri-
gantinuslacus. Uber Ausgrabungen und Funde
in Bregenz s. u. a. Douglas und Jenny Die
Romer in Vorarlberg und bauliche tiberreste von
Brigantium (2 Taf.), Innsbruck 1872. Jenny Mit-

teil. der k. k. Central Commission XIX 1893, 44f.

Conrad Brunner Spuren der rOm. Arzte auf

dem Boden der Schweiz (Zfirich 1893) 43. 57ff.

[Ihm.]

2) S. Brigantio Nr. 1.

3) S. Brigetio.
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4) Stadt der lucensischen Callaeker (bei Ptol.
II 6, 4 4>Xaoviov Bgiydvziov), am Meer mit einem
hohen Leuchtturm (Dio XXXVII 53, 4. Itin. Ant.
424. Oros. II 2, der sie Brigantia nennt. Aethic.
Cosm. p. 19 p. 79, 52 Riese Bregantium) , an
der von der Westkiiste nach Lucus Augusti und
Asturica fiihrenden Strasse (Itin. Ant. 424, 5; beini
Geogr. Rav. 308, 5 Brieantia) und wohl kel-
tischen Ursprungs. Die Lage entspricht ungefahr
der von Betanzos; doch kann der Leuchtturm der
Ton la Comma sein, der zwar im J. 1791 restauriert
worden ist, aber auf rOmischen Pundamenten ruht,
wahrend daneben in den Pelsen eine Weihung an
den Mars Ton dem aus Aeminium in Lusitanien
gebiirtigen Arehitekten eingemeisselt ist (CIL U
2559 = 5639). Nach Ptol. a. a. 0. lag sie ,am
grossen Hafen', s. Magnus portus. [Hfibner.]

Brige, Station im Gebiet der Belgae in Bri-
tannien, an der (teilweise noch vorhandenen) Strasse
Ton Venta Belgarum nach Isca Dumnoniorum ',

(Itin. Ant. 483, 3. 486, 12); die Lage ist nicht
festgestellt. [Hiibner.]

Briges s. Bryges und Phryges.
Brigetio (so durchweg die Inschriften CIL

in 3355. 4281. 4294. 4298. 4309. 4322= 11027.
4323. 4330. 4334 = 11044. 4335. 4336. 4354.
4355. 11007. 11009. 11045. 11046. CIL VI 3198;
die Meilensteine CIL III 4625. 4626. 4627=11334.
4634. 4638. 11331—11334. 11338; Bregetio CIL
ni 4636. 11342 [Meilensteine]. It. Ant. p. 246,2.

;

262, 9. 263, 2. 264, 7. 265, 3. Not. Dign. Occ.
XXXIII 51. Amm. Marc. XVII 12, 21; Bregitio
Iordan. Bom. 309 [aus Hieronym.]. Amm. Marc.
XXX 5, 15; Brigitio Hieronym. chron. a. Abr.
2391. Oros. VII 32, 14. Cassiod. chron. a. 376;
Bregentio Aurel. Vict. epit. 45, 8. Aethici cosmogr.
19 p. 79, 60 B.; Brecentio Iul. Honor, cosmogr.
B 19; Brigantio Tab. Peut.; Virgilio Idat. ad
a. 375; Boiyahtov Ptolem. II 14, 3; Begyiria>v
Sokrat. h. e. IV 31), eines der, Hauptlager Illyri- A
cums, lag Ostlich Tom Dorfe O(Alt)-Sz0ny auf der
Tom Volke ,Pannonia' genannten Localitat am
rechten Ufer der Donau, an einem strategisch sehr
wichtigen Punkte: an der Ostspitze der grossen
Schiittinsel , wo sich der durch die Waag ver-

starkte nordliche Donauarm (die Waag-Donau) mit
dem Hauptstrome Tereinigt und zugleich die Neu-
tra in sich aufnimmt. Die Position beherrscht
dadurch die wichtigsten Wasserstrassen der klei-

nen ungarischen Tiefebene und die langs derselben 5
herabfuhrenden Wege und liberwacht die Be-
wegungen im gegenflberliegenden Quadenlande.
Die Bedeutung der SteUe liess bier anch spater
(seit Mathias Corrinus) am linken Ufer die noch
jetzt stark armierte Pestung Komorn entstehen.
Das Lager ist an der Bodenconfiguration noch
deutlicb erkennbar (Plane bei Marsigli Danubius
Pannonico-mysicus 1726 I tab. 5. II tab. 1, Pig. 3
und 4; daraus Arch. Kozlemenyek III tab. I);

ihm gegenfiber am linken Ufer wurden Reste eines 6(

befestigten Bruckenkopfes (jetzt Leanyvar, Mad-
chenburg genannt) gefunden (Majonica-Schnei-
der Arch.-epigr. Mitt. I 146; vgl. die im benach-
barten Izsa gef. CIL III 10995. 11025: [tjrib.
mil. leg. I ad.). Unter den drei Legionslagern
Ton Pannonia superior (seit Caracalla, wahrschein-
lich seit 214 oder 215 n. Chr. zu Pann. inf. [E.
Ritterling De legione Romanor. X gem. 53f.

A. t. Domaszewski Rh. Mus. XLV 1890, 207f.
und CIL ID! p. 1670. A. Junemann De legione
Bomanor. I Adiutrice 75ff.], seit Diocletian zur
Provinz Valeria [Not. Occ. XXXIII 51. Mo ram-
sen CIL HI p. 416] gebong) dasjfingste, scheintes
Ton Traian, unter dem allem Anscheine nach eine
allgemeine Truppenbewegung an der Donau statt-
gefunden hat, und der auch die beiden Pannonien
geschieden hat, zur Zeit seiner Anwesenheit in

0 Pannonien im Winter 98/99 (Mommsen B. G.
V3 202. H. Schiller Geschichte der rom. Kaiser-
zeit I 547) angelegt worden zu sein (Mommsen
CIL in p. 539 : utut est, originem Brigetionis
lieebit referre ad initia saeeuli seeundi. J. Jung
RSmer und Romanen in den Donaulandern 2 16),
Tielleicht Ton den V(exillationes) Ifegionum) XHII
et XV, die hier gebaut haben (CIL III 11365).
Doch ist anzunehmen, da Nachbarorte (Arrabona
z. B.) bereits Tordem besetzt waren, dass hier

0 wenigstens ein Port schon friiher existierte. Die
leg. XUIIgem. hat hier auch, wie Ziegel (CIL HI
1 1363), der Ton einem bueinator der Legion einem
actiTen Kameraden errichtete Grabstein (CIL in
11029) und die Ara eines Centurio (CIL III 4299)
beweisen, auch langere Zeit garnisoniert ; ob da-
mals, ist ungewiss, sicher Tor Kaiser Marcus.

Zu Anfang des 2. Jhdts. (wahrend der Daker-
kriege Traians? A. t. Domaszewski Arch.-epigr.
Mitt. X 28f.) war in B. eine Vexillation der leg.

0 XI Claudia p. f. Auf diesen Zeitpunkt wird man
gefiihrt, wenn man die hier und in Aquincum ge-
fundenen Ziegel (CIL III 4658. 11351) mit dem
Grabstein Ton Carnuntum CIL III 11239 in Ver-
bindung bringt.

Nach 106 stand in B. die 98/99 n. Chr. neu
formierte leg. XXX Ulpia victrix; ihre hier ge-
fundenen Denkmale CIL III 10974 (Grabstein
eines actiTen Soldaten) und 4663. 11370 (Ziegel)

fuhren bereits das in Dakien erworbene Cogno-
) men victrix (O. Schilling De legionibus Rom. I
Minervia et XXX Ulpia 32. 40ff.).

Gegen Ende der Regierung Traians (114—117
n. Chr., Junemann a. a. 0. 72) wurde nach B. aus
Apulum in Dakien die leg. I adiutrix dauernd
transferiert, wo ihre Anwesenheit noch das Itin.

Ant. p. 246 und Not. Occ. XXXIH 51 : praefectus
legionis primae adiutrieis cohortis quintae par-
tis superioris bezeugen; vgl. Cod. lust. XII 36
(37), 6. 52 (53), 3. Nur zeitweise wurden Vexil-

Hationen zum Schutze anderer Provinzen und bei

Pronunciamentos (Junemann 82ff.) oder auch
zu Kulturarbeiten in der Provinz selbst, z. B.
nach Topusko (Vjestnik brvatsk. archeol. drustva
1895, 157ff.j entsendet. Der Legionsbezirk von
B. reichte im Westen bis Arrabona-Raab, im Osten
bis Salva-Gran. Kleinere Detachements der Le-
gion standen a) im Binnenlande : in Aszonvfa (CIL
III 4655), Tapolczafo (CIL III 10956), wahrschein-
lich in Lesencze-Tomaj (CIL m 4129), in Totis
(CIL m 4655. 4279, vgl. 4278. 10960). in Kor-
nye (CIL m 4277 = 10965, vgl. 4275), in Bajna
(CIL III 3660), b) an der Donau in Almas (CIL
ni3396 = 4271 = 10962); ausserdem mOglicher-
weise in Carnuntum (CIL in 11221, vgl. 4699.
11345 [Ziegel]; 4489. 11222 riihren von Veteranen,
4462. 11240 von abcommandierten Unterofficieren

her), nach der Zuteilung von B. zu Pannonia in-

ferior in Aquincum (CIL in 3531. 3557. 10512

;
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Veteranen : Arch, firtes. X 148. R it t e r 1 i n g 53) ; in

Intercisa-Duna Pentele (CIL III 11345, vgl. 3334
= 10316) und Puszta Pflveny (CIL III 11345).

Patsch Glasnik 1896, 385. In B. wird die Haupt-
ziegelei der Legion gewesen sein, von wo Ziegel

zu Wasser an andere Stationen abgegeben wur-

den (CIL III 4655. 4699. 11345—11348. 11424.

Arch.-epigr. Mitt. XIV 135). Daneben miissen

ZiegelOfen bestanden haben in Aszonyfa, Duna Pen-

tele und FOveny (CIL III 4655. 11345. Patsch

:

Glasnik 1896, 385). Der Contact mit den nach-

sten Hauptlagern Carnuntum und Aquincum wurde
hauptsachlich durch Auxiliartruppen, insbesondere

durch die Cavallerieposten von Arrabona (stark

besetzt; Mommsen CIL III p. 546. Cichorius
o. Bd. I S. 1239. 1250. 1255), Gerulata (Momm-
sen CIL ni p. 549. Cichorius 1236) und Al-

mas (Mommsen CIL III p. 537. Cichorius 1266;

vgl. CIL III 11372) unterhalten.

Die Ziegel der leg. X gem. (CIL in 11352),

die in Vindobona garnisonierte, konnen nicht als

Beweis fur die zeitweilige Stationierung einer Ab-
teilung der Legion in B. angesehen werden, da
dieselben bei der Zugehorigkeit beider Pestungen
zu derselben .Provinz leicht auf der Donau von

Wien nach O-SzCny fiir Bauten der leg. I adi.

gebracht sein konnen. Ebenso kommen fiir diese

Frage nicht in Betracht die Inschriften des cor-

nicularius leg. R ad. (CIL III 10987) und des

mil. leg. U ddiut., bf. cos. (CIL III 4311). I

Mehr Gewicht muss gelegt werden auf die

Grabinschrift des hier mit seiner Pamilie leben-

den und hier verstorbenen centurio leg. IIII Fl.

f., einer Legion, die sonst zu Pannonia superior

nicht gehOrte (CIL III 4327). Dass die standige

Garnison im Bedarfsfalle durch anderc Legions-

abteilungen verstarkt worden ist, ist bei einer

Grenzfestung, die oft die Basis fiir Operationen

im norddanubischen Barbarenland gebildet hat

(Amm. Marc. XVII 12, 21), a priori anzunehmen.

In diesem Sinne werden die auf den Ziegeln von

B., Almas und Totis genannten vexil. tres (CIL
in 4667. 11374) aufzufassen sein; vielleicht ist

eine der oben genannten Legionen darin inbe-

griffen.

Dass B. eine Station der Donauflotille war,

kann man bei den vielen hier zusammentreifenden

Wasserwegen aus CIL ni 4319: T. Flavin V....

trierar[chae] class. Flfaviae] Pann(onicae) ex

bf. c[os.J schliessen; vielleicht bestand sie hier

schon vor der Errichtung des Legionslagers.

Von Auxiliartruppen stand in B. die coh. VII
Breucorum c. if. eq. unter Caracalla, Severus Ale-

xander und Gordian, ob in voller Starke ist frag-

lich, da die namlichen Ziegel, die in B. vorkom-

men, auch in Aquincum gefunden wurden (CLLm 3757. 10668). Im J. 201 war sie noch in

Lugio (CIL HI 10278. R. Frehlich Arch.-epigr.

Mitt. XrV 50f. Ruggiero Dizion. epigr. I 325).

Wahrscheinlich war hier auch die coh. IThracum
(CIL m 4316 vgl. 10970. E. Keil De Thracum
auxiliis 52). Die AuflOsung der Siglen CEL III

11373 in co(ho)r(s) A(elia) ist unsicher; CHj HI
4321. 11020 sind Veteranen der in Almas statio-

nierten ala III Augusta Thracum (Mommsen
CIL in p. 537. Keil 38). B. ist die Heimat
eines egws sing. Aug. (CLL VI 3198).

Die canabae von B. , deren Lage noch nicht

ermittelt ist (vgl. A. Schulten Herm. XXIX
498), bezeugen: 1) CIL VI 3198: Aurelius Con-
stant eques sing. Aug. n natus in Pan-
nonia inferiors domo Brigetione at legione prima
atiutriee (Mommsen Herm. XIX 38, 1. June-
mann 73. 77); 2) CIL III 4298: M. Vol. Ma-
rinas, vet. leg. I ad. p. f. ex sign., dee. Bri., qui
magistrat. Vgl. CIL III 4309. Mommsen CIL
III p. 539; Herm. XVI 462,3. Junemann 73.

Ruggiero Dizion. epigr. II 61. Aus ihnen ent-

wickelte sich spat das munieipium B. und zwar
nach der Zuteilung des Lagers zu Pannonia in-

ferior, vgl. CLL VI 3198, jedoch wohl noch unter

Caracalla, CIL UI 11007: [AJttgitstalis mun.
Brig. An[t]omniam; also zwischen 214 oder 215
und 217; vielleicht anlasslich der Grenzregulie-

rung. Von den Honoratioren des Municipiums sind

bezeugt: demrio CIL HI 4294. 4334 = 11044.

4336. 4355. 11046; duumvir CIL HI 4334=11044;
Augustalis CIL III 3355. 4281. 4322 = 11027.

4323. 4330. 11007. 11045 (vgl. A. v. Premer-
stein Dizion. epigr. I 875). Warm B. Colonie

(CIL III 4335 [,aetatis infimae' Mommsen CIL
III p. 539] : dec. col. Brig., vgl. 4354) geworden
ist, ist unbekannt. Die Tribus von B. ist noch
nicht ermittelt, vgl. I. W Kubitschek Imp. Rom.
tributim discriptum 226. Das Territorium der

Stadt umfasste: Acs (CIL III 4345 = 11055.

10993. 11059), Billyeg, das Bad Kis Igmand
(Mommsen CIL m p. 546), Szend (CIL 111 4355
vgl. 4358), Almas (Mommsen CIL LU p. 537),

Totis (CIL HI 4281). Von letzterem Orte lief eine

Wasserleitung nach B. (Marsigli). Afech am
linken Ufer der Donau werden sich Veteranen und
Burger von B. angesiedelt haben, vgl. Arch.-epigr.

Mitt. I 146. 159. CIL III p. 545. 1768. Die Be-

wohner eines zu B. gehOrigen, zum Teil von Ve-

teranen bewohnten vieus heissen Tolenses (CIL

III 10982); ein templum viealem (= vicanum'i)

wird CIL III 10984 (vgl. I. W. Kubitschek
Arch.-epigr. Mitt. XIV 131) erwahnt. Die Stadt

muss ein lebhafter Handelsort gewesen sein (CIL
III 4288 : Oenio commerci et negotiantium Pri-

miti(v)us, Iuli Prodi condfuctoris oeto) serfvusj,

vilfieus vicesimae); CIL III 11045: negotianti

splendido), der viele Premde herbeifuhrte aus Mo-
getianae (CIL IU 4338 = 11043. 10993), Savaria

(CIL in 11047), ex civitate Zeugma (CIL HI
4331), domo Archelaide in Kappadokien (CIL III

11057, vgl. Arch.-epigr. Mitt. XIV 82). Griechi-

sche Inschriften CIL IU 4327. 11034. Durch diese

Kaufleute und durch die aus dem Orient stammen-

den Soldaten kam der Kult des Mithras (CIL LU
4296. 4300. 4301. 4302 [sacerdos]. 11005—11008
= F. Cumont Texteset monuments figures relatifs

aux mysteres de Mithra, inscr. nr. 389. 392. 390.

365 = monum. nr. 224. 366. 363. 364. 391) und

des Iuppiter Dolichenus (CIL III 10991) hierher.

Ausser diesen und den rOmischen Gottheiten (CEL

III 10984: Tempel des Iuppiter) wurden die epicho-

riscben Gotter weiter verehrt (CIL IU 10963:

Trasito; 10973 vgl. 4273 = 10964: Deae BaUi).

Von Collegien sind bezeugt: collegium iuventutis

mit magister (CIL HI 4272), collegium eultorum

Iovis mit einem magister primus (CIL in 10994

vgl. 11070. G. Schon Arch.-epigr. Mitt. X 107);

ein collegium mit scola und pater (CIL III 11042).

Daneben bestand die Pestung weiter fort und
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beeinflusste naturgemass stark die ,Lagerstadt'

;

vgl. die Verwandtschaft der Soldaten, Veteranen
und der stadtischen Wurdentrager (CIL HI 4322
= 11027. 4323 u. a. w.), die gemeinsamen Col-
legien der Soldaten und Civilisten (CIL III 10994),
die Tempelbauten der Soldaten (CIL III 10984)
u. s. w. Die Werke wurden wiederholt restauriert,

insbesondere unter Kaiser Valentinian I. (CIL III
10677. 10680. 10681. 10683. 10691. 10692. Momm-
sen CIL III p. 459. 473. 545), der hier selbst
am 17. November 375 n. Chr. pletzlich starb (H.
Schiller Geschichte der rOm. Kaiserzeit II 388).
B. ist der Fundort der Militardiplome CIL III

D. LXI. Arch.-epigr. Mitt. XVI 229ff. ; in Aszar
bei B. kam CIL III D. LX zum Vorschein. Aus
B. starrimende Sculpturen verzeichnen Majonica-
Schneider Arch.-epigr. Mitt. I 146ff. SchBn-
Weisshaupl ebd.X 105ff. Hier gefundene Gegen-
stande der Kleinkunst und des Kunsthandwerks
befinden sich im K. K. kunsthistorischen Hof-
museum in Wien (Arch.-epigr. Mitt. I 156f. Ill

145ff. VIII 92f.) ; in den Sammlungen F. Trau
(ebd. I 156. II 66. 146ff. Ill 183ff. IV 47ff. V
105ff.) und Widter in Wien, J. Hollitzer in Pe-
tronell (ebd. XIV 40ff.), im Pester Nationalmuseum
(ebd. X 105ff.), in kleineren Collectionen in Ko-
morn. Eine reiche, aus B. herriihrende Miinz-
sammlung besitzt Oberstlieutenant 0. Votter in

Wien. Die privaten Ziegelstempel sind CIL III
11412 — 11425 zusammengestellt. Das iiberaus

reiche Instrumentum (CIL III 6008. 6010. 6013.
6020. 6021. 12010. 12012. 12014. 12028. 12030.
12032) *bietet sehr viele Beweise von Import, ins-

besondere von keramischen Producten. Vieles
durch elenden Eaubbau Gewonnene wird uncon-
trollierbar iiberall bin verschleppt. Vgl. A. Hol-
der Altkeltischer Sprachschatz s. v. Ruggiero
Dizion. epigr. I 1028. [Patsch.]

Brigiaecae Matres (?). Die Inschnft von Clu-
nia CIL II Suppl. 6338 1 scheint eine Widniung an <

die Matres von Brigaecium (s. d.) zu enthalten. t)ber
liefert wird MA

|
BRIOIAGIS. [Ihm.]

Brigiani, Volk im Alpengebiet auf der In-
schrift von Tropaea Augusti (La Turbia) bei Plin.
n. h. Ill 137 genannt zwischen Caturiges und
Sogiontii, CIL V 7817. Sie scheinen identisch
mit den CIL XII 80 (Cottische Alpen) erwahnten
Bricianii. Vgl. Brigomagenses, auch Desjar-
dins Geogr. de la Gaule H 252. [Ihm.]

Brlgindoni (Dativ), gallischer Gott. Keltische I

Inschrift aus Volnay : lecavos Oppianicnos ieuru
Brigindoni cantalon. Rev. arche'ol. nr. XV 1867,
388. Dictdonnaire arche'ol. de la Gaule, inscr.

gauloises nr. 4. Vgl. Stokes Bezzenbergers Beitr.

XI 130. Holder Altcelt. Sprachsch. s. Brigindu.
d'Arbois de Jubainville Cours de litter, cel-

tique H 146. Allmer Eev. e'pigr. 1895 p. 381
nr. 1142. [Ihm.]

Briginn(umJ), Ortsname auf der Marmor-
basis von Nimes CIL Xn 3362, nach Allmer 6
Rev. e'pigr. I 264 nr. 292 u. a. das beutige Brig-
non bei Nimes. Vgl. O. Hirschfeld CIL Xn
p. 346. Auf der Votivinschrift CIL XH 2913
I gef. ,sur le serre de Brienne' bei Brignon) ist

nioglicherweise zu lesen Aquis B(riginnensibus).
Holder Altcelt. Sprachsch. s. Briginnon. Des-
jardins Geogr. de la Gaule II 213. 219f. S.
Aqua, Aquae Nr. 21. [Ihm.]

Brigiosum, Ort in Aquitanien, zweite Station
an der von Limonum (Poitiers) nach Burdigala
fiihrenden Strasse (Tab. Pent.), heute aller Wahr-
scheinlichkeit nach Brioux (dep. Deux-Sevres, arr.

Melle). Desjardins Table de Peutinger 38

;

Geogr. de la Gaule H 426. Holder Altcelt.

Sprachschatz s. v. (Merowingische Miinzen mit
Briosso vieo). [Dim.]

Brigizes (Bgtyt'tyg), fester Platz in Makedo-
0 nien unweit des Sees Bolbe (s. d. Nr. 1), von Iusti-

nian I. wiederhergestellt, Prokop. aed. IV 4 p. 279.
Dasselbe fiihrte seinen Namen von den Brygern
(s. d.). Tomaschek Thraker I 32. II 2, 63.

{Oberhummer.]
Brigobanne, Station an der von Vindonissa

nach Sumelocenna (Rottenburg) und weiter iiber

Clarenna nach Regmum (Regensburg) fuhrenden
Strasse (Tab. Peut.). Man sucht den Ort beim
heutigen Hiiflngen an- der Brege oder bei Braun-

[I lingen u. a.
;
vgl. Ehein. Jahrb. LXXI 23f. LXXIX

58. Zum Namen vgl. Gluck Keltische Namen
126. [Ihm.]

Brigomagenses (?), zweifelhafte Lesart einer
verdachtigen Inschrift von Brianconnet (Alpes
Maritimes, canton St. Auban) CIL XII 60 (p. 8
und 804). Blanc las die Buchstaben RIGOMA.
Einige andere an demselben Ort gefundene In-
schriften sprechen von dem ordo Brig einem
patronus cooptatus a Brig ,

.

., CIL XII 57. 58.

)59. O. Hirschfeld spricht im Index CIL XII
p. 933 die Vermutung aus, es sei vielleicht die

Stadt der Bricianii (CIL XH 80) oder Brigiani
(s. d.) zu verstehen. Holder Altcelt. Sprachsch.
verzeichnet sowobl Brigantio (Sp. 538 nr. 3) als

Brigomagos als mutmassliche alte Namen von
Brianconnet. Ob fiir das verderbte Brectenus
der Inschrift von Vence CIL Xn 7 Brigomfagen-
sium) herzustellen ist, bleibt unsicher. Dass Bri-
anconnet (und nicht Bregenz) der Fundort der

1 Votivinschrift an Mercurius Arcecius (s. Arce-
cius) sei, ist irrthumlich behauptet worden; vgl.

Mommsen CIL III p. 1050 (zu nr. 5768).

[Ihm.]

Brigomomini (? Brigomono) , ein nur vom
Geogr. Rav. 434, 2 genannter Ort des ndrdlichen
Britannien von unbekannter Lage. [Htibner.]

Brigos (Bgtyog), Eponymos der tro'ischen Land-
schaft Brigia = Phrygia, besiedelte Makedonien
mit den dasclbst Bgiye; genannten (Herodot. VII
73) Phrvgern. Steph. Byz. s. Bgiye;.

[Tumpel.]
Brigulus (Bgiyovlos) , nach Ps.-Plut. fluv. 6

der altere Name des Arar (s. d.), der spater Sau-
conna hiess, heute Saone. Desjardins Ge"ogr.

de la Gaule I 162.
'

[Ihm.]

Brikindera s. Brygindara.
Brikinniai (Bgtxtvriai), festes Castell im Ge-

biete von Leontinoi in Sicilien (Thuk. V 4, daraus
Steph. Byz.); Lage naher nicht zu bestimmen.

[Hiilsen.]

Bgtxlafiaxa , nach Hesych ein phrygischer
Tanz. Der Name wird wohl richtig von Bgiyeg.

(BQtxes) = bgiyeg abgeleitet. S. Jablonski in

Stephanus Thesaurus. [Reisch.]

Brilessos {Bgc/.tjaaos, att. Bgdtjzroe; vgl. den
ath. Mannesnamen BgdtjndStjg; iiber die MOglich-
keiten einer Etymologie und das dunkle, nur im
flstlichen Mittelgriechenland und in Kleinasien
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heimische Suffix zuletzt A. Fick Altgr. 'Orts-

namen I, Beitr. z. Kunde d. indogerm. Spr. XXI
272f.), Gebirge in Attika, bei Theophrast (de

signis 3, 6) neben Parnes und Hymettos unter

den eigentlichen Wetterwarten des Landes auf-

gefiihrt, bei Strabon (IX 399) und Plinius (IV 24)

wiederum neben Parnes, Hymettos (Lykabettos,

Korydallos, Aigaleos, Ikarios) zu den wichtigsten

attischen Bergen gerechnet; nach Thukydides (II

1401, 22ff. Noch nicht sicher aufgekliirt ist der

Sinn des durch [Hippolytos] omn. haeres. refut.

p. 115 ed. Miller (Rohde Psyche 262) bezeugten

Rufes des eleusinischen Hierophanten , der bei

nachtlichem Lichterglanz vor den versammelten

Mysten die Worte schrie: tegov erexe noxvia xov-

gov Bgificb Bgtfxov. Wahrscheinlich ist damit die

mimische Darstellung der Geburt des Iakchos be-

gleitet worden, von der wir uns durch die grosse

23) vom Parnes durch mehrere Ortschaften ge- 10 Mysterienvase aus Kertsch (Stephani Compte
* »i i n i • it nf 1. * Ti .1 "I O C C\ ml T\ im A Ainn nnnli rtm Art i nrri-a Viol

trennt. Also dasselbe Gebirge, welches offenbar in

erster Linie wegen seines wertvollsten Productes,

des iiber der Ortschaft Pentele gebrochenen Mar-

mors, von Pausanias (I 32, 1) Blevxthxov (ogos,

vgl. fiagfiago? IlevxeXix^ bei Strab. a. a. O.), von

Vitruv (II 8) mom Pentelensis genannt wird;

heut Mendeli. Nachst dem Parnes das hOchste

Gebirge in Attika (bis zu 1108,6 m. ansteigend),

bildet der B. die nordliche , anscheinend giebel-

Rendu 1859 pi. I) und eine noch unedierte Vase

aus Rhodos im Museum zu Constantinopel (Archaol.

Anz. 1895, 163) eine Vorstellung machen kSnnen

;

vgl. den Artikel Brimos. [Kern.]

Brimos {Bgifi6s), nur bekannt aus [HipDoly-

tos] omn. haeres. refut. p. 115 Miller avros o

lego(pavtrjg ovx ouionexofifihog fiiv , d>g 6 "Arris,

svrov/iafiSvog de dia xwveiov xaX naoav amjgrta-

uevos rtjv oagxlvijv yevsatv, vvxrog iv 'EXevoivi

formige Abschlusswand der athenischen Ebene. In20wjro tioUQ nvgi zsX&r ra jxsydka xaiaggrjxa fiv

Wirklichkeit besteht er bei ca. 7 km. langer von

Nordwest nach Siidost gerichteter Hauptaxe mit

doppelseitigem Steilabfall aus einer auf- und ab-

steigenden Reihe von nackten Graten (Kokkinaras,

Vajati, Pyresa, Mavronora Megala und M. Mikra),

wahrend die unteren Abhange noch heute ansehn-

lichen Bestand an Kiefern und Strauchbaumen

aufweisen, auch an Quellbachen mit noch ansehn-

licherer Vegetation (Weisspappeln, Platanen) nicht

axrjgia {loq xai xexgaye Aeyaiv ,lsgov irexs noxvia

xovgov Bgincb Bgifiov' rovzeonv laxvga ioyygov.

Dieser Ruf gait offenbar dem von der Persephone-

Brimo geborenen Iakchos-B. und begleitete wahr-

scheinlich einen Teil des an den eleusinischen

Mysterien gespielten heiligen Dramas ;
vgl. Fur t-

wangler Archaeol. Jahrb. VI (1891) 121 und

den Artikel Brimo. [Kern.]

Brinavis, unbekannter Ort des mittleren

arm sind. Eine der bekanntesten solcher Statten 30 Britannien , etwa zwischen Londinium und Viro

nimmt am Siidwestfusse (366 m.) das reiche Kloster

Mendeli ein, ungefahr an der Stelle der alten kleinen

Ortschaft Pentele. Von hier nach aufwarts wurde

an gepflasterten Schleifwegen hin der beruhmte

Marmor in offenen Kammern gebrochen, wahrend

die moderne Marmorgewinnung heute vorzugsweise

von Westen (Kephisia) aus betrieben wird. Alles

nahere Textheft III—VI der Karten von Attika

S. 32—40. Lepsius Geologie von Attika, Berlin

1893. [Milchhofer.] 40

Brimias, Eleier. Er siegt zu Olympia im

Faustkampf. Sein Standbild daselbst, Paus. VI

16, 5. [Kirchner.]

Brimo (Bgiftw). Eine in Pherai in Thessa-

lien verehrte Gottin, deren Namen (die Schnau-

bende, die Grimme) und Wesen (in der Sage von

Koronis und Admetos, v. Wilamowitz Isyllos

von Epidauros 71) auf das flnstere Wesen einer

Todesgottheit (Lukian. Nekyom. 20) deutet. So

ist sie frtth einerseits der Artemis-Hekate {Jleg- 50

aecag jmg&evog Bgifio) xgljiogcpos Lykophr. 1175;

xovgotgoipos, vvxu7i6).og, ydovir), evegototv avaaoa

ApoU. Rhod. IE 861 m. Schol. 1211. Orph. Argo-

naut. 17. 429), anderseits der Demeter (Clemens

Alex. Protr. II 15 p. 18 P. = Arnob. V 20. 35)

gleichgesetzt worden. Nach dem Schol. zu Ly-

kophr. 698 ist mit der 'OPgijucb ovSma Kogrj Perse-

phone gemeint; aber wie 1175 kann Lykophron

conium, nur beim Geogr. Rav. 428, 9 genannt.

[Hiibner.]

Brincatis s. Brigantio Nr. 1.

Brindia (Geogr. Rav. 217, 11), Strassenstation

in Dalmatien, deren Lage nicht bekannt ist. W.
Tomaschek, nach welchem der Name .Hirschau'

bedeutet, versetzt sie (Mitt, der geogr. Gesellschaft

in Wien 1880, 511) hypothetisch nach Krupa an

der Una im Nordwesten Bosniens. [Patsch.]

Brindice s. Br en dice.

Briniates s. Friniates.

Brinnacns (-um) oder Brennacus, villa bei

Greg. Tur. hist. Franc. TV 15. 32 u. 0. Fortunat.

carm. IX 1 (vgl. Holder Altcelt. Sprachschatz s.

Brinnaeus); nach Longnon (Geogr. de la Gaule

au VI» siecle 395^01) das heutige Dorf Berny-

Riviere (dep. Aisne, canton Vic-sur-Aisne). Sta-

nislas Prioux La villa Brennacum, Etude histo-

rique (1854). Vgl. Gluck Renos Moinos etc. 17.

[Ihm.]

Brinnins hatte Cicero mit anderen zum Erben

eingesetzt, dem an der Erbschaft nicht viel lag,

Cic. ad Att. XIII 14, 1 (vom J. 709 = 45). Auf

die Erbschaftsregulierung beziehen sich audio

Brinniana, ebd. 12, 4, fundus Brinnianus, ebd.

50, 2. [Klebs.]

Hrinno, aus dem Stamme der Canninefaten,

erschien seinen Landsleuten wegen der rOmer-

feindlichen Gesinnung seines Vaters, der die sog.
auch hier mit B. Hekate meinen, die der orphische ,,

,

Hymn. I 9 auch als xovgrj bezeichnet, unter der 60 Unternehmungen des Kaisers Gaius gegen Ger

freilich Maass Orpheus 178 Persephone verstehen manien als lacherlich gekennzeichnt hatte (Schil

will. Propert. H 2, 11 kennt B. als Geliebte

des Hermes (Preller-Robert Griech. Myth.

I 4 388). Von dem Namen ihres Kultorts heisst

sie einfach $egala, die Pheraeerin. Nach den

Miinzen von Pherai wurde sie als fackeltragende

Reiterin dargestellt (Brit. Mus. Cat. Thessaly

Taf. X nr. 16). Vgl. Bd. H S. 1382, 27ff. und

ler Gesch. d. rem. Kaiserz. I 311), besonders zum

Ffihrer geeignet, als sich der Stamm der Empo-

rung des Civilis im J. 69 anschloss, Tac. hist.

IV 15f. [Henze.]

Brinta (Venantius Fortunat. carm. praef. § 4;

vita S. Martini IV 645. Geogr. Rav. IV 36 p. 290

;

Brintesia Tab. Peut.), spater Name des in klas-
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sischer Epoche Meduacus (s. d.) genannten Musses
in Venetien; noch jetzt Brenta. [Hiilsen.]

Brintesia s. Br in t a.

Briotreidis, ricus bei Greg. Tur. hist. Franc.
X 81, 4 (per vicos . . . Briotreide)

,
jetzt Brizay

(dep. Indre-et-Loire) nach Longnon Geogr. de
la Gaule an Vie sifecle 264f. u. a. Holder
Altcelt. Sprachschatz s. v. Die Bestandteile des

Namens finden sich in dem aus dem 5. Jhdt.

stammenden Glossar Endlichers (Mommsen
Chronica minora I 613. H. Zimmer Ztschr. f.

vergl. Spr. N. P. XII 230ff.) brio = ponte (zu

br%va) und treide = pede. [Ihm.]

Briparon (Bghuxgov). 1) Fester Platz im
Gehiet von Serdica in Thrakien, Prokop. aed. IV
4 p. 282. Tomaschek Thraker II 2, 68.

2) Desgleichen im Gebiet yon Bemesiana in

Dardania (var. Bghago), Prok. ebd. p. 284. Toma-
schek a. a. 0. [Oberhummer.]

Brisa (Bgiaa Etym. M. Schol. II. I 366) und
Brese (Bgrjatj , Androtion im Etym. M.

;
ygl.

Ahrens Dial. I 34), Name eines Vorgebirgs der

Insel Lesbos mit einem Tempel des Dionysos, der

BgrjoayevTjg (Inschr. Bull. hell. IV 445) oder Bqi-
ooXog (CIG III 3160) hiess. Von Kiepertim Siiden

der Insel beim jetzigen Vorgebirge Ajos Phokas
angesetzt, 4 Km. vom Ort Wrissia, dessen Ety-
mologie nichts mit dem alten Namen zu thun
hat, wie das Vorkommen desselben Namens in

anderen Gegenden griechischen Kulturgebiets be-

:

weist. Die fruchtbare Umgegend heisst Aipiovagi,

enth&lt jetzt Weingefilde, Getreide- und Olbaum-
pflanzungen. Boutan (Me"m. sur Lesbos, Arch.
Miss. Scientif. 1864, 305) sah unter der Kapelle
des Ajos Phokas noch Beste von einem ehemaligen
Hafendamm. Er vermutete an der Stelle einen

Tempel des Apollon und setzte in der Nahe die

Stadt Tidgai (s. d.) an. Hiegegen Conze Eeise
auf der Insel Lesbos 47. [Bflrchner.]

Brisai (Bgioai oder BgToai'}) sind gottliche

Wesen, dencn die Bereitung des Honigs obliegt;

der Name wird mit filhzsiv aor. fiXioai zusammen-
gestellt. Sie lehrten ihre Kunst dem Aristaios,

den sie auf Keos aufgezogen haben sollen (Arist.

KeCcov xohreia frg. 511 [Schol. Theocr. V 53.

Heraclid. Pont. IX 2. Hesych. Et. M.], vgl. Bd. II

S. 854). Dass man die B. zur Britomartis in Be-
ziehung setzte, mag etymologische Spielerei sein

(Et. M. s. BgiTofiaQTii). Bereits die Alten brachten

diese kelschen B. mit dem lesbischen Dionysos

zusammen, der auf dem Vorgebirge Bgrjoa als

Bgrjoayevr/s (Colli tz Dial.-Inschr. I 292), auch
in Smyrna als Bgnaevg oder Bor/oev; verehrt

wurde (Preller-Bobert Gr. Myth. I 678, 5)

und anch BgioaXog (Et. M.) oder Brisaeus (Pers.

sat. I 76) heisst. Nach dem Scholiasten des Per-
sius a. a. 0. hatte eine Nymphe Brisa diesen

Dionysos genahrt. v. Wilamowitz, der diese

und andere Beziehungen verfolgt (Homer. Unter-
.suchungen 409, vgl. auch Briseis), schreibt des-

halb die B. mit langem (. TJrsprunglich und
wirklich bezeugt ist nur die Localsage von Keos
und die Beziehung zu Aristaios; das t'brige ist

meist mehr oder weniger sichere Speculation, in

der wir den Alten folgen und die wir auch durch
mancheArgumentewahrscheinlichermachen kormen
(z. B. dadurch, dass auch Dionysos die Bienen-
zucht beschiitzt, Ovid, fast, III 735f. Preller-

Rob"ert I 676, 2, und dass iiberhaupt Dionysos
und Aristaios als Beschiitzer der Baumkultur und
alles dessen, was damit zusammenhangt, verwandte
Gotter sind), die aber doch noch der urkundlichen

Bestatigung harrt. [Hiller v. Gaertringen.]

Brisaios (Bgioatog, Bgiasvg, Bgtjoevg
,
Bgrj-

oayevrjs), Epiklesis des Dionysos. 1) Auf dem
lesbischen Vorgebirge Bresa (Bgfjaa Androtion frg.

59, vgl. Bgtjoailg CIG 2042; spater BgToa Steph.

Byz.) wurde Dionysos als Bgt)aaysvtjg (Bull. hell.

IV 445) oder als Bgioatog (Etym. M. 214, 5.

Steph. Byz.) verehrt; das Heiligtum soli von
Makar gestiftet sein (Etym. M. a. a. 0.). 2) In
Smyrna begegnet uns der Gott als Bgrjaevg oder

Bgeioevg CIG 3160. 8161. 8176. 3190; vgl.

auch 3178. 8177. 3195. 8210 und liber das Mysten-
collegium Foucart Assoc. relig. 114. Ausser-

dem findet sich noch Brisaeus bei Pers. sat.

I 76 und Bgiosvg bei Aristid. I 49 Dindorf und
Macrob. sat. I 18, 9 mit dem Bemerken, dass

dieser B. bartig dargestellt sei. Verschiedene Er-

klarungen der Namensform bei Schol. Pers. a. a. 0.
Myth. Vat. Ill 12, 2. Hesych. Etym. M. s. Bgioai,

u. a. von figvw, daher B. als ,segentriefend', ,Gott

der FMle', ,Gott des Friihlings',W e 1 c k e r Griech.

Gotterl. II 607. Gerhard Griech. Myth. § 447,

1 a u. a., eine Deutung, die sich nicht halten lasst.

Zweifellos erscheint nur, wie v. Wilamowitz
Homer. Dntersuch. 409 betont, dass B. zu den
Nymphen Brisai steht, wie Bassareus zu den Bas-

sarai. [Jessen.]

Brisari, unbekannte Volkerschaft nOrdlich von
Indien, Plin. VI 55 (wo vielleicht Essedonas di-

ooere et Arimaspos zu lesen). [Tomaschek.]

Briseis (Bgwrjlg Kretschmer Griech. Vas.-

Inschr. 140), das Madchen aus Brisa, einer les-

bischen Stadt, die Achilleus erobert hatte, Schol.

B. I 366. So hat den Namen der Dichter des

altera Achilleus angewendet, und dass B. aus

Lesbos stammte, geht auch aus II. IX 131. 274
hervor. Andere Dichter nannten Lyrnessos und
Pedasos, s. u. Aus der xovgr\ Bgior\ig wird eine

xovgtj Bgioijog, die Tochter des Briseus, II. 1. 392.

IX 132. Zuletzt ist B. einfacher Eigenname, II.

XIX 282. v. Wilamowitz Horn. Unt. 409ff.

T limp el in Boschers Lex. II 1949f. Antike Ety-

mologie Et. M. Schol. II. 1 184. Schol. Pers. I 76.

Achilleus hat ,die Tochter des Briseus' in

Lyrnessos, der Stadt des gottlichen Mynes, er-

ibeutet; den Gatten und drei Brlider erschlug er

ihr, II. XIX 291f. II 690f.; s. Art. Achilleus
Bd. I S. 281, 44. Dir Gatte war Mynes, wie der

Scholiast, nicht zwingend, aus der Stelle ge-

schlossen hat, Schol. 11. II 692. Tzetz. Antehom.

359. Nach den Kyprien war B. in Pedasos er-

beutet, Schol. II. XVI 57. Diet. II 17. Eust. II. 77.

29. Auch einen Namen erhalt die Briseerin nach-

traglich: Hippodameia, Schol. II. I 392. Eustath.

a. 0. Tzetz. Lyk. 298; Antehom. 350f.; Posthom.

)448. B. ist das Ehrengeschenk des AchiUeus,

das ihm die Hellenen zugesprochen. IL I 185.

392. Prokl. Kypr. p. 20 K. Philostr. im. II 2.

Als Agamemnon nach dem Spruche des Kalchas

die Chryseis herausgeben muss, fordert er zum Er-

satz die B. Grollend lasst sie der Peleide durch

Patroklos den Herolden iibergeben. Von nun an

bleibt er dem Kampfe fern. H. I. IGI 1284. 1290.

Nach Philostr. her. 164 K. grollte Achilleus
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nicht wegen der B., sondern liber die Ermordung

des Palamedes. Nach unglucklichen Kampfen

sucht Agamemnon VersOhnung mit Achilleus;

er bietet ihm reiche Geschenke an, darunter sie-

ben Lesbierinnen und B. dazu (Zenodot zahlte sie

als siebente, Schol. H. IX 131. XIX 246). Doch
Achilleus geht nicht darauf ein, II. IX. Erst

nach dera Tode des Patroklos entsagt er seinem

Grolle, und nun wird ihm B. zuriickgebracht.

Agamemnon schwOrt, sie nicht beriihrt zu haben, '.

II. XIX; vgl. Ovid. rem. am. 777f. B. ist des

Achilleus liebste und vertrauteste Sclavin. Sie

klagt um Patroklos, der ihr wie ein Freund war,

und um ihren Herrn, der sie wohl auch zur ehe-

lichen Gattin gemacht haben wiirde und sie und

die andern Sclavirmen stets gut und freundlich

behandelte. Als letzte Gabe weiht sie ihm ihre

Locken, II. XIX 287ff. Quint. Smym. Ill 550ff.

Tzetz. Posthom. 447f. Prop. H 9, 9f. Neoptole-

mos findet sie als treue Huterin im Zelte des

!

Achilleus und ehrt sie wie eine Mutter. Diet.

IV 15. Tzetz. Posthom. 542f.

Bei Homer ist das gewOhnliche Beiwort der

B. xaVMagyog, sie heisst auch rjvxofiog (B. II

689) und ,de'r goldenen Aphrodite gleich', U. XIX
282| vgl. Hor. carm. II 4, 3f. Ovid, ars am. Ill

189f. Dares 13. Tzetz. Antehom. 355f. Die Liebe

des Peleiden zu seiner schonen Sclavin wird oft

erwahnt, Prop. II 8, 29f. 20, 1. 22, 29f. Stat,

silv. IV 4, 33. Ovid, heroid. III. XX 69; am. 1 9, 33.

II 8, 11; ars am. II 711f. Varr. sat. Men. 368 B.

Auch die bildende Kunst hat B. hiiuflg dar-

gestellt. Auf dem Iliupersisgemalde des Polygno-

tos in der Lesche der Knidier zu Delphoi be-

trachtete sie mit Diomede aus Lesbos und Iphis

aus Skyros, der Sclavin des Patroklos, die Schon-

heit der Helena, Pans. X 25, 4. Noack Iliu-

persis 48f. B. neben Achilleus auf zwei rf.-Am-

phoren Gerhard A.V. Ill 187. 184. B. dem
Phoinix kredenzend auf der Iliupersisvase des

Brygos, Heydemann Iliupersis Taf. 1. Wiener

Vorlegebl. VIII 4. Bobert Bild und Lied 102.

Besonders haufig ist die Wegfuhrung der B. dar-

gestellt, eine Scene, fur die erst im 5. Jhdt. ein

Typus geschaffen, bezw. aus dem altern des Helena-

raubes umgebildet wurde. Vielleicht schon auf

einer Metope des Tempels Ein Selinunt, Malm-
berg Berl. phil. Wochenschr. XIH 1893, 785;

dann besonders die Hieronvase, Mon. d. Inst. VI

19. Brit. Mus. 831 = Gerhard Trinksch. und

Gef.Taf.EF = Overbeck H.G.XVI3, vgl. Ger-

hard A. V. I 2. II 129. Ill 171 j die ahnliche

Darstellung auf dem sog. Schild des Scipio, Arch.

Ztg. XXX 70, und dem Bronzeeimer Mon. d. Inst.

VI 48. Bobert a. 0. 57f. 95f. Anders gefasst

ist die Scene auf dem berahmten pompeianischen

Wandgemalde Helbig 1309. Mus. Borb. n 58.

B. (?) neben Hermes und Achilleus Gerhard A.V.

in 200; beim Totenopfer fur Patroklos Mon. d.

Inst. IX 32. 33 = Hevdemann Vasenkat, von

Neapel 3254, vgl 3228. B. (?) am Grabhugel

des Achilleus Gerhard IH 210. [Escher.]

Brises (Bgtotjg) = Briseus Nr. 1. Eustath. II.

77, 29f. Diet, n 17 u. C. Hyg. fab. 106.

[Escher.]

Briseus. 1) Bgiaevg, Bgiotjg, Vater der Bri-

seis, Horn. II. I 392. IX 132. Tzetz. Antehom.

350, Sohn des Kiinigs Ardys und Bruder des Chry-

ses, Konig von Pedasos am Satnioeis, Eust. II.

77, 29. Nach Diet, ni 17 erhangte er sich, als

Achilleus die Stadt belagerte, an der Bettung ver-

zweifelnd. Hyg. f. 106 nennt ihn Priester in

Mysien, offenbar nach Analogie des Chryses. Dass

B. in Pedasos wohnt, stimmt zu dem Berichte

der Kyprien (Schol. II. XVI 57) uber Briseis,

dass er aber aus Lyrnessos stamme, wie Briseis

in der Ilias, ist nirgends direct gesagt. Nach
Mnaseas (frg. 29, Schol. H. XIX 291) war Eetion,

der Konig von Theben, ein Sohn des B. v. Wila-
mowitz Horn. Unt. 410f. S. den Artikel Briseis.

[Escher.]

2) S. Brisaios.

Brisiacus moils, Ort an dqr Strasse Vindo-

nissa (Windisch) -Argentorate (Strassburg) , am
Bhein gelegen (monte Brisiaco Itin. Ant. 289.

252. 350), Brisiaci Cod. Theod. VI 85, 8 (v. J.

369), Brezeeha beim Geogr. Bav. IV 26 p. 281;

heute Alt-Breisach. D'Anvi lie Notice 464. Bhein.

Jahrb. LXXV 35. LXXIX 31. 102. LXXXI 190.

Holder Altcelt. Sprachschatz s. Brisiaeum. Bac-
meister Kelt. Briefe 121. [Ihm.]

Brisigavi, wohl ein Zweig der Alamannen,

,Alamannen aus dem Breisgau', Zeuss Die Deut-

schen 310. Die Notit. dign. occ. V 52. 53 = 201.

202. VH 25. 128 verzeichnet Brisigavi seniores

und B. iunwres. S. Alamanni. [Dim.]

Briso, rOmisches Cognomen, s. Antius Nr. 7.

i Brisoana (Amm. Marc. XXni 6, 41; Bgt-

ooavag Ptol. VI 4, 2. Marc. Heracl. 24 ;
Bgi^ava.

Arr. Ind. XXXIX 7), Kiistenfluss in Persis, offen-

bar identisch mit Brixa, Plin. n. h. VI 136. Nach

Marcian sei seine Mundung 600 Stadien von Au-

sinza (s. d.) entfernt gewesen, auch Ptolemaios

gibt eine ahnliche Entfernung. Diese Angaben

sind sicher irrtumlich. Der Fluss ist identisch

mit dem Hor Stni, welcher bei den Buinen der

Stadt Siniz oder Siniz-Ausinza miindet. Toma-
'schek (S.-Ber. Akad. Wien CXXI vm 68) er-

klart den Namen aus skr. bark, brh; altp. bri-

xana, brixav&na soil dann bedeuten ,der reis-

sendc, rollende'. [Weissbach.]

Brison. 1) BgCacov, wird von Arrian. anab.

ni 12, 2 als Befehlshaber der makedonischen

Bogenschiitzen in der Schlacht bei Gaugamela

erwahnt. [Kaerst.]

2) Hofeunuche der Kaiserin Eudoxia, leitete

in der Gemeinde des Johannes Chrysostomos zu

i Constantinopel den nachtlichen Hymnengesang

und wurde bei einer Bauferei mit den Arianem

durch einen Steinwurf verwundet (Sokr. VI 8. So-

zom. Vni 8). Bei der ersten Verbannung des

Johannes Chrysostomos (Winter 402/3) wurde er

ausgeschickt, um den Bischof wieder zuruckzurufen

(Sokr. VT 16. Sozom. VIH 18). An ihn gerichtet

Job. Chrysost. ep. 190. 234 = Migne Gr. 52,

718. 739. [Seeck.]

Britannae oder Britannicae, Beiname der

) Matres auf der Inschrift von Winchester CDL VH 5

;

vgl. Bhein. Jahrb. LXXXIH 18. 156 nr. 340. CIL

Vn 1129 (= Rhein. Jahrb. a. O. p. 161 nr. 381) ist

eher Campestribus et BrUatm(iae) als et Bri-

tann(is scil. Matribus) zu lesen. Holder Alt-

celt. Sprachschatz s. Brittani Sp. 564. [Ihm.]

Britanni (Britannia, Britannieus). Wenn
das Zinn, das in der Bias nicht selten als Schmuck

von Waffen und Wagen genannt wird, in der
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That, wie es alien Anschein hat, nur aus dem
stldlichen England durch die Phoiniker zu den
Griechen gelangt ist, so wird auch die Kunde von
den hellen Nachten des Nordens, die der Dichter
der Odyssee (X 81—86) an die fahelhafte Stadt
der Laistrygonen Lamos geknlipft hat, auf Bri-

tannien bezogen werden durfen. Schon Krates
von Mallos (Strab. Ill 157) hat die homerische
Sehilderung auf eine Polargegend wie Thule be-
zogen, wovon spater Pytheas gleiches berichtete
(B. Lubbert Zur Charakteristik des Krates von
Mallos, Eh. Mus. XI 1859, 434f. K. Mtillenhoff
D.A. 12 5. 324); noch Caesar suchte die Kurze
der Nachte in Britannien durch Messungen fest-

zustellen (b. Gall. V 13, 3. 4). Auch in den
menschenfressenaen Laistrygonen selbst hat man
danach einen Niederschlag von Thatsachen ge-

funden, wie sie in den wohl auch durch Ti-

maios auf Pytheas zuriickgehenden Berichten von
den Bewohnern von Ieme (Irland) bei Diod. V
32, 3 und Strab. IV 201 wiederkehren (H. d'Arbois
de Jubainville Les premiers habitants de
l'Burope 112 I894

i
I2ff.). Hiernach miisste schon

etwa im 8. Jhdt. v. Chr. die von den Phoinikern
gewonnene Kunde vom aussersten Nordwesten Eu-
ropas durch griechische Schiffer vermittelt nach
Ionien gelangt sein, und wir hatten darin die
alteste, wenn auch unbestimmte Bezeugung Bri-

tanniens; denn ein Name des Landes begegnet
hier noch nicht (Konrad Mannerts ,Entdeckungs-
geschichte der britannischen Inseln' Geogr. der
Griechen und Romer II 22, Leipz. 1822, Iff. ist

noch immer die beste zusammenfassende Darstel-
lung. die wir haben).

Albion. Etwas genauere Kunde flndet sich

in dem massaliotischen Periplus aus der ersten

Halfte des 6. Jhdts. v. Chr., den Avien ubersetzt
hat. Hier werden zuerst die zwei grossen Inseln

unterschieden, die die vom Suden heransegelnden
Schiffer nacheinander sahen , die insula sacra
quam late gens Hiernorum colit (s. Hibernia),
und nahe dabei die insula Albionum (Ora marit.

v. 108ff.). Nur diese Bezeichnungen, vrjaog 'Isg-

vcov und 'AXfltovcov , scheinen dem Verfasser des
Periplus bekannt gewesen zu sein; den Namen
Britannien kennt er noch nicht. Der nachste
Zeuge ist Pytheas von Massalia, der Zeitgenosse
Alexanders d. Gr. , dessen Nachrichten Timaios
und Eratosthenes erhalten haben ; er hat die schon
unter dem Namen der Kassiteriden (s. d.) be-

,

kannten Inseln zuerst mit dem Gesamtnamen der
rijaot Tloexzavixai bezeichnet (Mtillenhoff 95.

321). Er kannte aber auch die Desonderen Namen
der beiden Inseln "Alfiiov und 'legvt; ; beide finden

sich daher mit geringen Abweichungen in der
Schreibung ('A/.fHcov, 'AXovlow

,
'lovegvia) in den

aus Pytheas abgeleiteten Angaben des Ps.-Aristo-

teles de mundo 3 (= Stobaios eel. phys. I 34, 2.

73 und Apuleius de mundo 7) und einiger jiingerer

Geographen, wie des Anonym. 12. 27 (Geogr. gr. i

min. II 497. 501), des Is'idor von Charax (ebd.

509), des Markian (I 8. II prooem. 1. 41. 44. 45)
und des Ptolemaios (II 3, 14. VII 5, 11). dessen
Quelle Marinos sie wohl einem der jiingeren Vor-
ganger entlehnte (Mullenhoff 365). Auch in die

griechische Mythographie ist Albion des Poseidon
Sohn eingereiht worden (Mela II 78). Aus Isidor
schOpfte Plinins IV 102 ex adrerso Indus situs

(namlich der batavischen Kiiste) Britannia insula
clara Oraeeis nostrisque monumentis inter sep-

tentrionem et occidentem iacet Germaniae Galltae
Hispaniae multo maximis Europae partibus
magno intervallo adversa; Albion ipsi nomen
fuit, cum Britanniae vocarentur omnes (namlich
insulae; daher wohl Britannieae zu schreiben

ist), de quibus mox paulo dioemus. Durch Pli-

nins und Ptolemaios ist der Name Albion den
mittelalterlichen Schriftstellern wie Baeda u. a.

bekannt. Sein Ursprung und seine Bedeutung
sind unbekannt. Zwei ligurische Stadte Albium,
Ingaunum und Intemelium, der Fluss Albis in

Gallien (die Aube) und der grosse germanische
Strom, sogar der Name der Alpen mOgen fur das
Alter und die weite Verbreitang des Wortstammes
zeugen. Ob er mit dem lateinischen albus etwas
zu thun hat, ist sehr zweifelhaft; die weissen
Kreidefelsen des Vorgebirges Kantion (Dover) haben
ihn schwerlich veranlasst. Dass es auch an der
Nordkiiste Hispaniens, in Asturien, ein Volk der
Albionen gab (Plin. n. h. IV 111 a flumine No-
ma Albiones), ist nicht wunderbar und darf mit
nichten als ein Beweis dafiir gelteii, dass Albion
und die Kassiteriden (s. d.) an der Kiiste des

hispanischen Callaekien und nicht in und bei

England zu suchen seien (wie G. F. Unger uns
glauben machen will, Bh. Mus. XXXVIII 1883,
157ff.). Dass die schottischen canes albini bei

Hieronymus (proleg. comment. Ierem. Ill opp. IV C
923) von Albion ihren Namen haben (wie Holder
Altcelt. Sprachschatz s. v. meint), ist mir sehr

zweifelhaft; sie werden damit einfach als weisse

bezeichnet worden sein.

Britannia. Auf Pytheas gehen unmittelbar
oder mittelbar die Erwahnungen Britanniens in

der spateren griechischen Litteratur zuriick ; daher
haben sich die iiltesten Formen des Namens JJgez-

xavot (Diod. V 21. 22. 38. Strab. II 75. 117. IV
200), ngsTzaviHTj bei Artemidor (Strab. IV 198

199), bei Strabon (I 63. II 75. 93. II 114), TTocr-

xavixai im Periplus des Markian I 8 u. s. w.

(s. o. Albion), Ilgezavot Ilgsxanxij (Steph. Byz.

p. 534), IlQETavtbes (Steph. p. 186) noch zuweilen

erhalten. Mit Ilgexzavoi verglichen schon Zeuss
(Gramm. Celt.* 46. 723) und Mtillenhoff (a.

a. 0.) kymrisch ynys Prydein-insula Britannia.
In ihrem Vocal hat sich die einheimische Namens-
form, vielleicht in einer unbewussten Anlehnung
an den Namen der italischen Brettier, in der

Schreibung Bgsxxavoi, Bgezzavia, Bgsxxartxai vijaoi

fortgepflanzt. Denn sie gebrauchen die jungeren
griechischen Schriftsteller samtlieh (Ps.-Aristoteles

de mundo 3. Polybios III 57, 3. XXXIV 5, 2 [bei

Strab.] 8. 10, 7. Diod. I 4, 7. in 38, 2 aus Caes.

Plut. Sert. 4; Pomp. 51; Caes. 16. 23. Kleomedes
de motu circul. corp. caelest. I 7, 37. 8, 42. Ar-

rian. tact. 19, 2. Appian. prooem. 9; Gall. 1, 5.

19; Hisp. 1; b. civ. II 17. 32. 73. 134. 140. 150.

Ptol. II 2. 1 u. s. w. Dio XXXIX 1. 2 und an
zahlreichen anderen Stellen. Herodian. II 15, 1.

in 7, 1. 2. 8, 2. 14, 1. 2. 4 u. s. w. Polyaen. IV
prooem. Vm 23, 5. Dexipp. frg. 29 p. 199 D.

Sozom. eccles. hist. I 6, 3. Zosim. I 64, 1. II

33, 2 u. 0. Procop. bell. Goth. I 24), die grie-

chischen Miinzen und Inschriften, die den Bri-

tannicus nennen, sowie griechische Inschriften (z.

B. CIG add. 43406). Die graecisierenden Formen
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Bgezzavtdes vijaoi haben Athen. VI 105. Appian.

prooem. 5. Dio LXXII 2, 2. LXXVI 16, 5. Steph.

Byz. p. 186. Iulian. epist. ad Athen. p. 279 D; die

Formen Bgsxawls bei Parthenios c. 30 und Bgs-

tavoi bei Dionys. perieg. v. 284 und Themist.

orat. 6 p. 90 Dind. sind unsicher; aus rOmischen

Quellen haben Bgtzxavia Paus. VIII 43, 1. Bgit-

CIG 6627 = CIL X 6569.

Die rOmischen Formen sind Britannus, Britan-

nia, Britannieus seit Caes. b. Gall. II 4, 7ff. IV

20ff. V 2ff. (denn dass die Hss. hin und wieder Brit-

tani, Brittania, Britani haben, fallt gegeniiber

der erdruckenden Mehrzahl besonders inschrift-

licher Zeugnisse nicht iDS Gewicht). Cat. 11, 11.

29, 4. 45, 21. Cic. ad fam. VII 6. 7. 10. 11. 16.

17. XV 16; ad Att. IV 16. 18; ad Q. fr. II 13, 2.

15, 4. IE 1, 3. 7. 10 u. s. w.; de d. n. U 88.

Ill 24. Vergil, eel. I 66; Georg. DZ 25; catal.

2, 2. Horat. epod. 7, 7; carm. 121, 14. 35, 29.

HI 4, 33. 5, 2. IV 14, 47. Prop. H 1, 76. Ill

11, 1. 23, 5. V 3, 9. Ovid. am. II 16, 39; metam.

X? 752 und bei alien spateren Schriftstellern,

und ebenso seit dem Monum. Ancyr. (Lat. 6, 2),

den Miinzen des Claudius mit der Aufschrift

de Britannia, den in England gefundenen Blei-

barren mit dem Namen des Britannieus (CIL

Vn 1202) und gewiss auch der Triurnphinschrift

des Claudius (CIL VI 920) in zahlreichen anderen

Inschriften und Munzaufschriften , die Holders

Altcelt. Sprachschatz aufzahlt. Nur vereinzelt

kommen daneben vor Brittannia und Brittan-

nicus (z. B. in den tironischen Noten p. 38, 76.

86, 33—37 Schmitz), vorwiegend in spaten oder

provincialen Inschriften (z. B. CIL II 1262. 2078.

ni 2864 = 9960. VI 1223. 1523. 1549. VII 1195.

= III Dipl. xxiii. VIII 2766. 9047. X 6321. XIV
3608. 3625. 3955) , auch auf einzelnen Miinzen

des Hadrian (Cohen Monn. de l'emp. II 2 121

nr. 198. 199). Brittania findet sich noch sel-

tener, z. B. OIL III 2732. 2830. VIII 2649 und

auf einer Miinze des Commodus (Cohen in 2

232 nr. 37); im griechischen Sprachgebiet auch

einmal Bretannia CIL DH 249 = 6753.

Die Schreibung mit zwei t, obgleich, wie auch

Brittones zeigt, der urspriinglichen Namensform

naherkommend, hat sich mithin nur ausnahms-

weise erhalten; es ist kein Grand vorhanden, in

unserer auf die rOmischen Formen zuriickgehenden

Schreibweise deshalb Brittannien wieder einzu-

fuhren (mit Mullenhoff D.A. 12 469ff. u. a.).

Brittones. Im pannonischen Heer dienten

nach dem Militardiplom vom J. 85 (CIL III Dipl.

xn Z. 10) neben cinander die eohors I Britan-

nica milliaria und die I Brittonum. Ob mit

der ersten dieser beiden Cohorten eine aus Britten

gebildete oder nur eine in Britannien stehende

gemeint sei, ist nicht sicher zu entscheiden. Bor-

ghesi (Oeuvr. V 5) glaubte danach annehmen zu

miissen, dass die Cohorte der Brittonen nicht aus

Inselbritten, sondern aus den festlandischen Be-

wohnern der Bretagne gebildet worden sei (vgl.

L. Lersch Bonner Jahrb. IX 1846, 67—72. V. de

Vit Delia distinzione tra i Britanni o Brittoni

dell' isola ed i Britanni o Brittoni del continente

in den Opuscoli religiosi letterari e morali Ser.

n Bd. X, Modena 1867. 42—70. 193—214 und

in Bull. d. Inst. 1869, 29, dem ich gefolgt bin

Herm. XVI 1881, 53; auch J. Hirst On the

continental Britons, Archaeological Journal XL
1883, 80ff. halt an der Unterscheidung fest). Auf

Militardiplomen und anderen Inschriften werden

seit dem J. 85 n. Chr. eine ala und sechs eohor-

tes Brittonum genannt; eine ala I Flavia Bri-

tannica und eine eohors I Britanniea kOnnten

davon verschieden sein. Aber die eohors IUBri-
tannorum des raetischen Heeres (CIL III Dipl.

xxiv und V 7717) heisst auf dem Diplom xli und

10 in der Notit. dign. occ. XXXV 25 Brittonum,

die daneben verschiedene auch in zahlreichen ger-

manischen Inschriften bezeugte numeri Brittonum
nennt (or. IX 22. XXXI 45). Ebenso werden in

der Notitia secundani Brittones (occ. VII 8) und

die legio secunda Britanniea (occ. V 241)_ oder

seniores Britannieiani (occ. V 206) sowie iunio-

res Britannieiani (occ. VII 154) und iuniores

Brittones (occ. VII 127) von denselben Truppen

gebraucht. Immerhin ist es auffallend, dass Brit-

20 tones in der alteren Litteratur kaum vorkommen.

Dem usus eastrensis folgen Iuv. XV 124 (Brit-

tones). Mart. XI 21, 9 (Britdnis). Hyg. de munit.

castr. 29. 30; ebenso Auson. epist. 108—113.

Procop. bell. Goth. IV 20. lord. Rom. 249; Get.

45. 237. Geogr. Rav. p. 9. 13. Isid. orig. IX 2,

120. XIX 23 und die Spateren. Im militarischen

Gebrauch ist nur Britannia, Britannieus und

Britannieianus , statt Britanni aber Brittones

iiblich (Zeuss Die Deutschen und ihre Nachbar-

30 stamme 193. Mommsen Ephem. epigr. V p. 177,

wo die inschriftlichen Zeugnisse verzeichnet sind).

Die belgischen Britten erwahnt nur Plinius und

nennt sie Britanni (IV 106) Mithin ist es als

erwiesen zu betrachten (mit Mommsen a. a.

O. und Holder Altcelt. Sprachschatz s. Brit-

tones), dass Brittones sowohl wie Britanni die

Inselbewohner bezeichnen. Der alte Volksname

hat sich in der dem Keltischen naher kommenden

Form im Heer erhalten, wahrend Caesar vielleicht

40 wegen der Analogie mit Britannia die Form Bri-

tanni in die Litteratur einfiihrte. Auch als Cog-

nomen kommt Britto vor (z. B. CIL II 952. 1072.

3255. 6311. VIII 1950. 3962). Erst die Schrift-

steller des 5. und 6. Jhdts. nennen die Bretagne

Britannia minor, wie Gregor von Tours hist.

Franc. IV 13. V 14 u. 6., und ihre Bewohner

wie die der Insel Brittones und Breltones (so

Baeda hist. eccl. I 1 u. 0.); davon Britonensis

in Concilienunterschriften des 6. und 7. Jhdts.

50 und Brettonicus bei Baeda (hist. eccl. Ill 1).

Ganz allein steht die in den sibyllinischen Orakeln

vorkommende Form ev Bgvxxeoi xal sv rd/J.ots

(V 200 Friedl.).

Den keltischen (oder besser einheimischen) Lr-

sprung des Wortes zeigen u. a. auch die in kel-

tischen Gegenden vorkominenden verwandten Na-

men Brittus, Britta (CIL II 1335. 5812) und die

Brittae matres (Brambach 201), derSenonenfurst

Boizdftagxoi (Plut. Rom. 16 ; Mareell. 6. 8), Bgi-

60x6/jaois (Appian. Samn. 6; Gall. 11) oder Brit-

tomarus fFlor. I 20, 3), und der Aeduer Bgixo-

oig (Appian. Gall. 21), sowie der in Nemausus

verehrte Mars Britotius (CIL XII 3082) und die

Insel Boizxla bei Prokop (bell. Goth. IV 20 u. 0.1.

Was der Name bedeute, ob er vom Festland auf

die Insel gelangt sei oder umgekehrt, ob er mit

dem spater auftretenden der Picten (s. d.) gleich-

bedeutend sei, bedarf noch der Aufklarung.
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Pytheas hat von der Insel Uxisame (Ouessant)
kommend zuerst wohl die Scillyinseln besucht, die
fttr die Verschiffung des Zinns dienten und spater
als die Kassiteriden im engeren Sinn bezeichnet wur-
den, und von da aus an der Westspitze, bei dem
Vorgebirge Bolerion, Britannien selbst betreten.
Dann segelte er, vielleicht an der Sfidkfiste ent-
lang, an der Insel Ictis (Wight) vorbei (s. d.), zur
Ostspitze, dem Vorgebirge der Cantier, Kantion (s.

wird, iiber ihre Hauser und ihr Vieh, ihre Miinzen
(an der besten Uberlieferung V 12, 4 utuntur
aut aere aut nummo aureo aut taleis ferrets ad
eertum pondus examinatis ist niohts zu andern),
den damaligen Stand der Bergwerke, die Baume,
das Wild, die Haustiere, die Bewohner und ihre
Sitten. Denn obgleich er urn sein Unternehmen
zu reohtfertigen die enge Zusammengeherigkeit
und Gleichartigkeit der Insel mit dem Festland

d.). Nachdemer von hier aus dieRhemmundung und 10 von Gallien oft hervorhebt, so unterl&sst er doch
die germanische Nordseekiiste besucht hatte, wird
er zum Canal zuruckgekehrt und, vielleicht vom
Portus Itius aus, die Ostkiiste Britanniens hinaufMs
zur Nordspitze, dem Vorgebirge Orkan (s. Orca-
des), gelangt sein. Von da aus erreichte er Thule
(s. d.), gleicnviel ob man es fllr eine der Shetland-
inseln oder fur die Kuste von Norwegen halt. Von
da wird er dann zur Nordspitze Britanniens zu-

ruckgekehrt und an den hebudischen Inseln (s. d.)

aucb nicht ihre Verschiedenheiten genau anzu-
merken.

Uber den Verlauf von Caesars beiden Heeres-
zfigen nach Britannien in den J. 699 = 55 und
700 = 54 (b. Gall. IV 20—36 und V 1. 2. 5.

8—28; vgl. Liv. epit. CV. Dio XXXIX 50—53.
XL 1. 2) ist hier nicht eingehend zu berichten.
Ausser den politischen Griinden dazu werden der
Beichtum der brittischen Fiirsten, wohl auch iiber-

und Ierne vorbei an der Westkfiste Britanniens 20 triebene Schilderungen von der Ffille des Landes
entlang nach Suden gesegelt sein. Er gewann
dabei ein im ganzen zutreffendes Bild von der
Insel, ihrer GrOsse und Lage, ihrem Klima und
ihren Erzeugnissen, sowie von den Sitten ihrer
Bewohner (Miillenhoff a. a. O. 375ff. und
vielfach davon abweichend G. Hergt Die Nord-
landfahrt des Pytheas, Halle 1893). Seitdem
bildete die Beobachtung von Ebbe und Plut so-

wie der kurzen Nachte in Britannien den Ge-

an edlen Metallen, des Meeres an Perlen mitge-
wirkt haben. Aus dem ersten nur etwa vierzehn
Tage bis drei Wochen (von Ende August bis Mitte
September) dauernden Zuge, der geringe Erfolge
hatte, ist fur die Kunde des Landes wichtig die
Sendung des von Caesar eingesetzten Atrebaten-
fiirsten Commius nach Britannien, der dort zum
Grander einer den ROmern befreundeten Dynastie
wurde (s. u.), sowie der Excurs iiber das Wagen-

genstand wissenschaftlichen Interesses. Von des30gefecht der Britten (b. Gall. IV 33). Erst bei
Pvtheas Znit nn wAnn n^li+ vioiioi^f aem zweiten Zuge giebt Caesar die Ortlichkeit

der Abfahrt und der Landung genauer an. Die
Abfahrt fand gewiss beidemale vom Portus Itius
aus statt (s. d.), der Bhede von Wissant, dem
altgewohnten und bis ins 4. Jhdt. stets benutzten
Abfahrtspunkt der Gallier fur die Uberfahrt nach
der Insel. Abfahrt und Landung besonders bei
dem zweiten Zuge sind wiederholt der Gegenstand
eingehendster und scharfsinnigster Untersuchung

Pytheas Zeit an, wenn nicht vielleicht schon
friiher, muss griechisches Gold in Britannien be-
kannt geworden sein. Die altesten in Britannien
geschlagenen Goldmiinzen sind rohe schriftlose

Nachahmungen der Goldstatere Philippos II. von
Makedonien, wie sie auch im sudlichen Gallien
gewohnlich waren. Dire Pragung in Britannien
scheint um 200—150 v. Chr. begonnen zu haben
(J. Evans Coins of the ancient Britons, Lond.
1864 mit Supplement 1890, 26ff.). Einige der40gewesen seit des grossen Astronomen Edmund
frtthesten Miinztypen fiihren auf die in Sudfrank
reich verbreiteten Munzen des hispanischen Empo
riae zurfick (J. Zobel Revue archeol. XLIV 1882,
28—30. W. H. Ridgeway Greek trade routes
to Britain in der Zeitschrift Folk-Lore I 1890,
82ff.). Uber das von Pytheas Erkundete hinaus
konnten oder wollten noch nach Jahrhunderten
die Massalioten dem jiingeren Scipio Genaueres
nicht mitteilen (Polyb. bei Strab. IV 190).

Piaofil1 nnnknl/i A 11 run.-*-, rm r.t- «a .1 !.

Halley Discourse tending to prove at what time
and place Iulius Caesar made his first descent
upon Britain (in den Philosophical Transactions
XVII 1693, 495—501), des grossen Geographen
d'Anville Memoires sur le Portus Itius (in den
Memoires de FAcad. des Inscript. XXVIII 1761,
397—409) und des jiingeren Reichsastronomen Sir
George B. Airy vcrschiedenen Abhandlungen (in

der Archaeologia XXXIV 1852, 231—250 und im
Caesar, der nachste Augenzeuge, den wir ken- 50 Athenaeum von 1851. 1859 und 1863), an die"1,1 "~ '' ""

*

" sich eine Anzahl anderer Arbeiten anschlossen
(fiber die alteren berichtet genau und mit ein-

dringendem Urteil H. J. Heller Caesars Espe-
ditionen nach Grossbritannien, Zeitschrift fur all

gemeine Erdkunde N. F. XVIII 1865, 81—130.
161—188). Die englischen Gelehrten nahmen an,
wegen der taglich wechselnden Flut- und StrO-
mungszeiten im Canal, die nach dem Vollmond
bis auf Tag und Stunde berecb.net worden sind

nen, folgt in den kurzen Bemerkungen allgemeiner
Art, die er dem Bericht iiber seine zweite Fahrt
nach Britannien vorausschickt (b. Gall. V 12—14),
nur teilweis der auf Timaios, d. h. auf P.ytheas
zuriickgehenden communis opinio (vgl. M an-
il ert a. a. O. 14—19). Im wesentlichen beruhen
seine Angaben auch hier, wie er selbst sagt, auf
Erkundung bei den gallischen Kaufleuten, bei
den eingeborenen Fursten und eigener Anschau-
ung des von ihm betretenen Teils der Insel. Da- 60 (wie Earl Stanhopes Briefwechsel mit den Be
her das Bild der nach seiner Meinung dreieckigen
Insel der Wahrheit weit weniger entspricht als

die Angaben des Pytheas. Wertvoll aber sind
seine vorwiegend auf eigener Beobachtung be-
ruhenden Mitteilungen fiber die gallische Her-
kunft der Bewohner des Sudens der Insel, die
durch die gleichen Volkernamen auf beiden Seiteu
des Canals (Atrebates, Belgae, Parisii) bewiesen

amten der Admiralitat ergiebt , on the day of
Caesars landing in Britain, Archaeologia XLI
1867, 270—274), dass Caesars Flotte bei der ersten

wie bei der zweiten Landung ziemlich weit Sud-
west von Dover weggetrieben und etwa bei Hythe
oder in der Pevensey Bay bei Hastings vor Anker
gegangen sein miisse. Daran halten auch Na-
poleon III. in seinem Caesar und die neuesten
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Bearbeiter der Frage in England fest (H. E. Mai-
den Journal of Philol. XVII 1888, 163—178.
XIX 1890, 193—199. W. H. Eidgeway ebd.

XIX 1890, 138—145. 200—210. H. E. Peskett
ebd. XXI 1891, 121—201). Heller entschied
sich fur Deal, nordlich von Dover, besonders weil

Caesar ausdriicklich hervorhebt, dass er vor der
zweiten Landung Britannien zur Linken sah (V
8, 2). Die Kfirze der Uberfahrt, die Gewohnheit
der gallischen Kaufleute (b. Gall. V 13, 1), die 10
hohen Kiisten, von denen aus die Britten den
Landungsversuchen leicht folgen und sie hindern
konnten, fiihren deutlich auf das Vorgebirge Kan-
tion (Dover) ; die Weiterfahrt bei gunstigem Wind
(Sfidwest) und mit der Flut 7 Millien weit (nord-

warts) und die Landung an flacher Kuste auf die

Gegend zwischen Deal und Sandwich. Trotz der
damals wie heute gefahrlichen Sandbanke, der
Goodwin Sands, muss Caesar daher beidemale
an der Kuste nordlich von Dover gelandet sein; 20
aber statt des ganz modernen Deal hat der mit
den Veranderungen jener Kuste genau bekannte
Geologe G. D o w k e r (Caesars landing place
in Britain, Archaeological Journal XXXIII 1876,
56—71) mit fiberzeugenden Griinden ausgeftthrt,

dass vielmehr Sandwich und weiterhin das da-
hinter liegende Butupiae (Richborough, s. d.) allein

als mo'glicher Landungsplatz in Betracht kommt.
Caesars Bericht fiber den Feldzug, der sich an
die Landung anschloss, stimmt dazu sehr wohl; 30
auch dass ihm die Cantii als die reichste, schon
lange Ackerbau treibende Volkerschaft Britanniens
bekannt war (b. Gall. V 14, 1), kommt dabei in

Betracht. Ihre vier hier zuerst (b. Gall. V 22, 1)

genannten KOnige Cingetorix, Carvilius, Taxima-
gulus und Segovax mfissen sogleich ihren Frieden
mit Caesar gemacht haben.

Caesars zweiter Feldzug in Britannien ist zwar
in seinem Ortlichen Verlauf nur annahernd deutlich,

aber in sich klar und zusammenhangend; der Ver-40
such J. Langes (Caesars zweiter Zug nach Bri-

tannien, Jahrb. f. Philol. 1889, 187—192), Cae-
sars Bericht als durch zahlreiche Umstellungen
verderbt nachzuweisen, ist schon durch die Uber-
einstimmung mit Dio widerlegt und von K.Petsch
(Jahrb. f. Philol. 1890, 597—607) und R, Schnei-
der (Ztschr. fiir Gymnasialw. 1890 Jahresber. 96)
mit Recht abgewiesen worden. Der von Caesar
eingesetzte Ffirst der Trinovanten (nordlich der
Themse in Essex und Middlesex) — seinen Namen 50
erfahren wir nicht — war durch Cassivellaunus
getotet worden; Mandubratius, der Sohn des Ge-
toteten, fioh zu Caesar (b. Gall. V 20). Unter
Kdnig Cassivellaunus hatten sich die sonst in

steter Fehde lebenden brittischen Volkerschaften
geeinigt, um dem Caesar entgegenzutreten. Des
Cassivellaunus Reich begann jenseits der Tamesis;
der Name seines Volkes wird nicht genannt, Doch
ist der Name des Konigs Cassivellaunus nicht ver-

schieden von dem der spater erwahnten Catuel- 60
launi (s. u.) und daher vielleicht nicht Individual-

name, sondern Bezeichnung seiner Herkunft. Auf
dem Marsch gegen ihn, vom ersten Lagerplatz
aus, der gewiss in der Eiehtung auf Durovemum
(Canterbury) erfolgte (s. d.), auf der uralten einhei-

mischen und spateren rOmischen Strasse, stiess man
auf den kfinstlichen Verhau der Britten am hohen
Ufer eines Flusses, wahrscheinlich des (kentischen)

Pauly-Wissowa III

Stour. Das sind wohl die moles mirificae, die

den Zugang zur Insel sperren sollten, wie Cicero

von seinem Bruder Quintus gehort hatte (ad Att.

IV 16, 7 vom J. 700 = 54). Der Ubergang fiber

die Tamesis an der einzigen Stelle, die ein Durch-
waten des Fussvolkes gestattete, muss ziemlich

weit oberhalb von Londinium geschehen sein. Die
Trinovanten, die alten Feinde des Cassivellaunus,

unterwarfen sich zuerst und erbaten sich, d. h. er-

hielten den Mandubratius zum Herrscher; in ihrer

Stadt Caesaromagus (s. d.) ist die Erinnerung an
Caesars Einfluss verkorpert. Dmen folgten in der
Unterwerfung fiinf ebenfalls hier zuerst genannte
Volkerschaften des Sudens und Ostens der Insel,

die Cenimagni Segontiaci Ancalites Bibroci und
Cassi (b. Gall. V 21, 1). Schon J. Lipsius
sah, dass in dem ersten Teil des wohl nicht richtig

von Caesar wiedergegebenen Namens der Ceni-

magni der des machtigsten Volkes im Osten, der
Iceni (oder Eeeni, s. u.), steckt, denn die Gangi
oder Ceangi des Westens konnen nicht gemeint
sein; vielleicht enthalt -magni die Bezeichnung
eines Teiles von ihnen (Ehys dachte an manni).
Mit der Hfilfe dieser Volker wird das oppidum
des Cassivellaunus genommen, dessen Lage sich

nicht feststellen lasst; es konnte Londinium ge-

wesen sein. Durch Vermittlung des Atrebaten
Commius unterwirft sich schliesslich auch Cassi-

vellaunus, stellt Geiseln und verpflichtet sich zu
jahrlichem Tribut und zum Frieden mit Mandu-
bratius und den Trinovanten. Der zweite Zug
Caesars, der etwa sechs bis acht Wochen dauerte
(von Mitte Juli bis Mitte September), hat zur

genaueren Kenntnis des Landes nicht unwesent-
lich beigetragen. Doch war der Erfolg keines-

wegs der erwartete, wie Caesar selbst dem Cicero

am 1. September des J. 700 = 54 geschrieben

hatte (ad Q. fr. Ill 7, 25, vgl. ad Att. IV 18, 5).

Auch Q. Cicero hatte dem Bruder bestatigt, dass

der Feldzug weder zu Furcht noch zu Freude
Anlass gebe (ad Q. fr. Ill 1, 3), und M. Cicero

schreibt daher dem C. Trebatius Testa, den er

ebenfalls dort vermutet, dass weder Gold noch
Silber dort zu holen und Beute nur durch den
Verkauf der Kriegsgefangenen in Aussicht sei

(ad fam. VII 7, 1; ad Att. IV 16, 7). Eines
anderen Legaten des Caesar, der mit in Britannien

war und im folgenden Jahr in Gallien fiel (b.

Gall. V 24. 37), des L. Aurunculeius Cotta Schrift

(de re publica?) meldete, dass Caesar in seiner Ein-

fachheit nur drei Sclaven nach Britannien mit-

genommen habe (Athen. VI 278, vgl. Cic. ad Att.

XIII 44, 3 und F. Buecheler Jahrb. f. Philol.

1875, 136); doch konnte er im Tempel der Venus
Genetrix, der Stammmutter seines Geschlechtes,

einen Panzer aus den kleinen und farblosen britan-

nischen Perlen als Siegeszeichen weihen (Plin. n. h.

IX 116).

Augustus verlor das Vermachtnis seines Vaters

(Tacitus Agric. 13), die Eroberung der Insel, nicht

aus den Augen ; zweimal , im J. 720 = 34 und
im J. 727 = 27 v. Chr., wollte er zur Ausfuhrung
schreiten (Dio XLIX 38. LM 22. 25, vgl. LXII 4
in der Rede der Boudicca). Mit der parthischen

wird die britannische Expedition von den zeit-

genflssischen Dichtern als eine der von ihm er-

warteten grossen Thaten im voraus gepriesen

(Vergil. Georg. 1 30. Ill 25 vom J. 725 = 29. Horat.

28
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cam. I 21, 15. 35, 29 vom J. 727 = 27. Ill 4, 33.

5, 3. IV 14, 47, wogegen in den Epoden 7, 7 noch
der intactus Britannus genannt wird. Properz

HI 27, 5). Doch gab er das Unternehmen auf,

obgleich der Verkehr mit einigen der einheimi-

schen Fiirsten fortbestand. So verzeicbnet der

Bericht ilber seine Thaten nur ad me suppliees

confugerunt . . reges Britannorum Dumnobellau-
nus (Ao/ivoeXXavrog der grieeh. Text) et Tim . . .

(Monum. Ancyr. c. 32); es ist der KOnig wohl der

Trinovanten, Dubnovellaunos , von dem in die

augustische Zeit gehorende Goldmfinzen vorhan-
den sind (Evans Coins of the ancient Britons

198 Taf. IV 6—12. Mommsen Ees g. d. Aug. 2

5. 139); ihre beiden verschiedenen Typen scheinen

zu zeigen, dass er in Kent und Essex herrschte.

Der Kflnig Tim . . . (der griech. Text hat nur
T . . . .) ist vielleicht der Tine . . . Commi f(i-

UmJ anderer brittischer Miinzen (Evans S. 180).

Denn nach wechselvollen Schicksalen konnte sich

der Atrebate Commius, wie es scheint, nach Caesars

Abfahrt zunachst in Britannien seinen Gegnern
gegenttber nicht halten. Wir finden ihn zuerst

im Dienst des Caesar in Gallien (b. Gall. VI
6, 4), dann an der Spitze des Aufstands als einen

seiner gefahrlichsten Gegner (VII 75, 5. 76, 1.

VIII 6, 2) , darauf zu den Germanen entflohen

(VIII 21, 6; in diese Zeit fallt vielleicht auch
seine Flucht nach Britannien, bei der er den
Caesar durch eine Kriegslist tauschte, nach Front,

strat. II 13, 11), bis er sich endlich nach wieder-

holtem Zweikampf mit dem C. Volusenus Qua-
dratus und gegenseitiger Verwundung (VIII 23,
2—6 und 47, 1—9) voller Furcht den Romern
unterwirft. MOglicb, dass er dann der Begriinder

einer Dynastie der brittischen Atrebaten wurde,
in deren Gebiet , dem siidostlichen Britannien,

sich die Goldmunzen finden mit seinem Namen
[Cojrnmius sowie mit denen seiner Sflhne Tincfus)

Commi ffiliusj — denn den Namen mit Evans
zu Tincommius zu erganzen, liegt, soviel ich sehe,

kein Grund vor — , Verica Commi ffiliusj und
Eppillus; ihre Namen kommen zusammen anf

einer Mfinze vor. Weiter Cstlich, in Kent, finden

sich die Miinzen dieses Epillus, des schon ge-

nannten Dubnovellaiinm , des Voscfnus?], Am-
minus und Crab . . ., der an Caesars Carvilius

(vielleicht Crahilus'i) erinnert. Weiter nordlich

von der Themse werden die Miinzen des Adde-
domaros und die mit dem Namen des Volkes der

Ecen(i) oder Iceni (Evans S. 375), sowie die mit

den unerklarten Aufschriften Saemu, Aesu, Anted,

. . duro Cam gefunden; im Siidwesten die mit
Boduoc(us), Coniux, Antedrigus. Calli (Cattil),

Suei und Vo-covio-ad; in dem mittleren Gebiet

der Insel die mit Andeco(mius) , Tasciovanus
(mit den Beischriften Eicon und Sego) , die mit
dem Namen der Stadt Verulamium, und die der

Konige Epatiecus und Cunobelinus ; endlich noch
nOrdkcher im Gebiet der Briganten die mit Vo-

lisios, Dumnocoieros , Dumu seno tigip (Serw-

tigirnusl), Esup-su, Vep Cor. f.(Vepotahis Cor-
rei films'?) und Carat(aeus) (Evans S. 552f.

Taf. XX 8). Diese Pragung erstreckt sich un-

gefahr iiber das ganze Jahrhundert von Caesars

Zfigen bis anf die Eroberung durch Claudius ; nur
wenige der darauf genannten Namen lassen sich

mit Sicherheit anderweitig feststellen, und die

Fundgebiete nur annahernd. Dennoch geben diese

Miinzen fast allein Kunde von den Zustanden der

Insel (Livius wird im B. CXXXV dariiber be-

richtet haben) wahrend des Zeitraums, fiber den
sie sich erstrecken (nach Evans bietet einen Ver-

such zu ihrer geschichtlichen Verwertung J. Bhys
Celtic Britain, mit zwei Karten und Munzbildern,

Lond. 1882 [2. Abdr. 1884], 21ff.). Tiberius be-

gniigte sich, die Eroberung Britanniens als ein

lOpraeceptum seines Vaters zu bezeichnen, ohne es

zu befolgen (Tac. Agr. 13), entgegen seiner Ge-
wohnheit (qui omnia facta dictaque eius rice

legis qbservem Tac. ann. IV 34). Die Grfinde

der Enthaltung waren, dass man auf den Besitz

der Insel verzichten kOnne, da sie den BOmern
weder Schaden noch Nutzen bringe ; nach Abzug
der Kosten fur Heer und Verwaltung wfirdc sie

nichts eintragen (Strab. II 115); das durch Au-
gustus begrlindete freundschaftliche Verhaltnis zu

20 den eingeborenen Fiirsten , die auf dem Capitol

Weihgeschenke aufstellten und den nicht zu schwe-

ren Tribut zahlten, sei vorteilhafter als die fur

die Besetzung der Insel mindestens nOtige Legion
nebst einiger Beiterei in Britannien zu unterhal-

ten; denn die Zolle wiirden abnehmen, sobald man
Tribut auferlege, und man werde manchen Ge-

fahren begegnen (Strab. IV 200). Der Kaiser

Gaius kam nicht iiber Entwtirfe zur Eroberung
hinaiis (Tac. Agric. 13. Suet. Gaius 19. Dio LIX

30 21); doch unterwarf sich ihm wiederum ein fifich-

tiger brittischer Fiirst Adminius, der Sohn des

Cunobellinus, unzweifelhaft der auf seinen Miinzen

Amminus genannte (dieselbe Namensform findet

sich auch auf einer britannischen Inschrift aus

Chichester CIL VII 10). Er war, von seinem Vater

vertrieben, mit einer kleinen Schar aufs Festland

geflohen und wurde nicht ausgeliefert (Suet. Gai.

44). Strabons wenig eingehende Bemerkungen
iiber Britannien (IV 199—201) geben wesentlich

40 nur das bisher dariiber Bekannte (vgl. Mannert
a. a. O. 19—23): Britanniens Lage und Ausdeh-
nung, die gallischen Flussmiindungen, von denen

aus man hintiberfuhr — wobei Caesars Abfahrts-

punkt to "Inov besonders hervogehoben wird —

,

fiber die Bewohner und die Producte des Landes
und sein dem des nordliehen Gallien ahnliches

Klima mit seinen Nebeln, sowie fiber die Heeres-

zfige Caesars und die Politik des Augustus ge-

geniiber Britannien. Noch kfirzer ist Melas Be-

50 richt (III 49—54), der mit dem Hinweis auf die

Bereicherung der Kenntnis des Landes beginnt,

die von seiner soeben erfolgten Eroberung durch

Claudius zu erwarten sei (Mannert a. a. O. 23).

Selbst des Plinius kurze Angaben fiber Britannien

(n. h. IV 102—104) beschranken sich, obgleich

er das Werk wahrend der Feldzfige des Agricola

unter den Handen hatte (triginta prope iam annis

notitiam eius Bomanis armis non ultra licini-

tatem silvae Calidoniae propagantibus § 102) auf

60 Wiederholung des langst Bekannten (Mannert
a. a. O. 23f.). Auch die in den fibrigen Teilen

seines Werkes zerstreuten Nachrichten fiber Er-

zeugnisse der Inseln u. s. w. sind nur gering an

Zahl und Bedeutung.
Denn erst unter Claudius kam Caesars Plan

zur Ausfiihrung. Uber die Personen. die daran

beteiligt waren , und fiber Heer und Flotte des

Claudius verl. E. Hfibner Das rOmische Heer in
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Britannien, Herm. XVI 1881, 513—584; Die Er-

oberung Britanniens, BOm. Herrschaft in West-
europa, Berl. 1890, 3—24, und die daselbst an-

gefuhrten eigenen und fremden Arbeiten, sowie

Mommsen Rom. Gesch. V 1 55ff. Wiederum gaben
Streitigkeiten unter den einheimischen Fiirsten

und die verweigerte Auslieferung von politischcn

Fliichtlingen den ausseren Anlass (Suet. Claud.

17). Einer der flttchtigen brittischen Fiirsten, der

(CIL VII 11). Von Clausentum fiihrt eine der

alten Strassen fiber Venta Belgarum (Winchester),

wo sich ein den italischen, germanischen
,
galli-

schen und britannischen Miittern von einem Bene-

ficiar des Legaten der Provinz geweihter Altar fand

(CDL VII 5), nach der Stadt der Atrebaten Calleva.

Alios dies deutet darauf, dass von der Mitte der

Sfidkfiste aus der Vormarsch gegen die Sohne des

inzwischen verstorbenen KOnigs der Trinovanten

den Kaiser zu dem Zuge bestimmt haben soli, 10 Cunobellinus, Caratacus und Togodumnus, unter-

Bioixog, nach Dios wohl auf Tacitus verlorenes ""mmm >«» ««•»<:«<• *«•»-

10. B. der Annalen zurtickgehendem Bericht (LX
19ff.), ist wahrscheinlich ein Nachkomme gleichen

Namens jenes aus seinen Miinzen bekannten Atre-

baten Verica des Commius Sohn (Evans 170 Taf.

II 10. 12). Die Abfahrt im J. 42 geschah unter

gfinstigen Vorzeichen in drei Abteilungen, wahr-

scheinlich wieder von demselben gallischen Hafen

aus wie die Caesars, dem Portus Itius. Denn bei

nommen wurde, die Brfider des verjagten Am-
minus. Sie werden einzeln geschlagen und ent-

fliehen ; darauf unterwerfen sich die sonst nirgends

genannten BoSovvoi, wv htijQ%ov KaxovsXXavvoi

*8vrsS (Dio LX 19). Die Wohnsitze der Catuel-

launen lagen westlich von denen der Trinovanten,

etwa in der Mitte der Insel (um Verulamium).

Da nun westlich von ihnen bei Ptol. II 3, 12 die

Aoflovvoi (in § 13 haben die Hss. dafur ztun Teil

dem nahenGaesoriacum(Boulogne-sur-mer), von wo 20 Aoyovvoi) gesetzt werden, so werden sie mit Wahr-

er abgefahren war, wurde dem Claudius nachher

ein Triumphbogen gesetzt (Suet. Claud. 17. Dio

LX 22, 1). Die .britannische Flotte 1 wird seit

dem Krieg gegen den Civilis (Tac. hist. IV 79)

Ofter erwahnt und hatte spater ihre Standquartiere

in Gallien nur im Portus Itius (in Boulogne-sur-

mer sind ihre Ziegelstempel gefunden worden,

Eev. archeol. N. S. XII 1888, 367—371), an der

Sfidkfiste von Britannien in dem aeyag Xiurjv (Ports

scheinlichkeit fur nicht verschieden von den Bo-

Sovvoi des Dio gehalten. Dann kann das Castell,

das A. Plautius bei ihnen anlegte, sehr wohl die

spatere Colonie Glevum (Gloucester) sein, und der

Fluss, den die Kelten im rOmischen Heer (wohl

Bataver) durchschwamraen, der Avon. Von hier

aus wurden bald darauf die Bleiminen der Men-

diphfigel in Derbyshire occupiert, aus denen Blei-

barren mit den Namen des Claudius und des Bri-

mouth-Southampton, Ptol. II 3, 4), im portus 30 tanicus vom J. 49 herstammen (CIL VII 1201.

Lemanae (Lymne), wo sich ebenfalls ihre Ziegel-

stempel finden (CIL VII 1226), und wahrschein-

lich an den Mfindungen der Tamesis und der Sa-

brina (Severn). Wo die Landung erfolgte, ist

wiederum nicht iiberliefert; die Teilung der Flotte

und die GrCsse des Heeres machen wahrscheinlich,

dass sie nicht an einem Ort allein stattfand. Von
dem ostlichen Punkte an, wo einst wahrscheinlich

Caesar gelandet war (s. o.), liegen an der Sfidkfiste

1202). Nach weiterem siegreichem Vordringen

der Legionen des Vespasian und des Hosidius Geta

setzen sich die Britten von neuem an der Tamesis,

unweit der Mundung (also vielleicht wieder bei

Londinium), fest, die sie an den ihnen bekannten

Stellen leicht fiberschritten. Dort durchschwim-

men wiederum die Kelten (oder Bataver) - den

Strom, und die ubrigen Truppen fiberschreiten

ihn weiter oberhalb auf Brficken. Togodumnus

der Insel bis zum ,grossen Hafen' die spater be-40fiel (Dio LX 21), und nun machte A. Plautius

rfihmten ,funf Hafen' (Sandwich, Dover, Komney
Hythc, Bye) ; an einigen dieser Hafenplatze wird

die Landung, wie spater die Wilhelms des Er-

oberers, erfolgt sein. Nahe bei Southampton be-

finden sich erhebliche Eeste eines rOmischen Lagers,

man setzt danach das im Itin. Ant. 478, 1 er-

wahnte Clausentum (s. d.) nach Bittern bei South-

ampton. Der Name, etwa aus Claudientum ent-

standen, kann eine Bildung aus dem Namen des

Halt, bis der Kaiser selbst zum Truppenlager an

der Themse kam, mit dem Heere den Fluss tiber-

schritt, die vereinigten Britten schlug und Ca-

malodunum (Colchester), die Konigsburg des Cuno-

bellinus, einnahm (Dio LX 21); nach nur sech-

zehntagigem Aufenthalt auf der Insel kehrte er

zuruck (Dio LX 23). Die Inschrift seines Triumph-

bogens in Bom (CIL VI 920 ;
vgl. die des Bogens

in Kyzikos CIL III 7061) giebt an, dass er elf brit-

Claudius sein , wie das oben erwahnte Caesaro- 50 tische Konige ohne Verlust und die barbarischen

magus aus dem des Caesar gebildet ist, und viele

fihnliche in Hispanien und Gallien. Ausserdem
fiihrt auch der Bericht fiber Vespasians Teilnahme
an der Eroberung Britanniens als Legat der VI.

Legion (Suet. Vesp. 4), der auf einer Triumphal-

inschrift beruhen wird, in diese Gegenden; in

dreissig Schlachten unterwarf er zwei machtige

Volkerschaften, fiber zwanzig oppida und die Insel

Vectis (Wight); vgl. Tac. Agric.13 undCh.Warne

Volker jenseits des Oceans zuerst unterworfen

habe. Das sind die Ergebnisse der Occupation

(42—47), die sich nicht weit nordlich fiber die

Linie Themse-Severn hinaus erstreckte. Uber ihre

Fortschritte in dem Zeitraum von Nero bis Domi-

tian sind wir durch Tacitus und Dio ziemlich

genau unterrichtet. Schon unter Nero entstanden

die ersten Veteranencolonien , Camalodunum (s.

d.) der vierzehnten, und, wie es scheint, Glevum

Observations on . . . Vespasians first campaign in 60 (s. d.) der zweiten Legion, wahrend Londinium
• " "

• (S . d.) bereits Zollamt (vgl. CIL Vn 1235. 1331,

91) und Flottenstation wurde. Der zweite Legat

der Provinz (die Eeihenfolge der Legaten ist er-

ortert von E. HfibneT Die rOmischen Legaten

von Britannien, Bh. Mus. XH 1857, 46—83) P.

Ostorius Scapula (48—51) kampfte von Camalo-

dunum aus, der ersten Hauptstadt der Provinz,

nach Nordosten vordringend mit den Ikenern, von

Britain, Archaeologia XLI 1867, 387—396. Unter

dem zweiten Legaten der Provinz erhielt nach dem
Bericht des Tacitus (Agric. 14) der KOnig Cogi-

dumnus zum Lohn ffir seine Treue einige civitates

als Geschenk. Er ist hcichst wahrscheinlich der

Ti. Claudius [Cojgiduhnus der Inschrift von

Chichester, der civitas Regnorum (s. d.), die ihn

rex und legatus Augusti in Britannia nennt
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• Glevum aus im Ndrdwesten mit den Silurern und
Ceangern, die erst Frontirms, der Vorganger des

Agricola, unterwarf, und mit den Ordovikern, die

Agricola selbst erst besiegte (Tac. Agr. 18), und
legte die ersten Castelle am nflrdlichen Avon und
Severn an (Tac. aim. XIJ 31). Wo die Schlacht

J 1-1- -1 - TTTT
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33) ist nicht ermittelt, auch ob Caratacus der

auf den Miinzen genannte ist (Evans 552 Taf.

XX 8) oder dessen Sohn, stent nicht fest; doch
ist das erste wahrscheinlich. Unter dem dritten

Legaten A. Didius Gallus (52—57) beginnen die

lang andauernden Kampfe mit der machtigsten Vol-
kerschaft in der Mitte der Insel, den Briganten
(Tac. ann. XII 40), wiederum eingeleitet durch
Streit zwischen den Pursten, Venutius auf der einen
und seine ihm untreue Gemahlin Cartimandua
und deren armiger Vellocatus auf der anderen
Seite (Tac. hist. Ill 45). Der nachste Legat nach
der nur einjahrigen Verwaltung des Q. Veranius
Nepos (58), C. Suetonius Paullinus (59—62) legte,

wie es scheint, Deva (s. d.), das feste Lager der
zwanzigsten Legion, im nOrdlichen Wales an und
besetzte voriibergehend von da aus die Insel Mona
(Anglesey), wobei wohl auch Segontium (Caer
Seyont), der Ubergangspunkt dorthin, befestigt

wurde; aucb Mona unterwarf endgiiltig erst Agri-

cola (Tac. Agric. 13). Von dort rief den Suetonius
Paullinus der gefahrliche Aufstand zuriick, der in

Camalodunum unter der Fiihrung der Konigin!
der Ikener Boudicca, der Witwe des den Rflmern
ergebenen Prasutagus, inzwischen ausgebrochen
war (Tac. Agric. 15. 16; ann. XIV 31—39. Dio
LXII 1—12) und nach der Baumung von Lon-
dinium und Verulamium (s. d.) nur mit Miihe
unterdriickt wurde (perdomita Britannia et sta-

tim amissa, Tac. hist. I 2. 5). Diese Ereignisse

scheint Pabius Eusticus in einem Geschichtswerk
iiber die Zeit Neros genauer geschildert zu haben
(Tac. Agric. 10). Nach den Jahren friedlicher Ver- <

waltung unter Q. Petronius Turpilianus (62—64),

Trebellius Maximus (65—69) und M. Vettius Bo-
lanus (69—71) nahm der friihere Legat der neunten
Legion, die inzwischen ihr festes Lager wohl in

Lindum (s. d.) erhalten hatte, Q. Petillius Cerialis,

der erste Legat des Vespasian in Britannien, den
Feldzug gegen die Briganten wieder auf, mit
massigem Erfolg. Die Linie Lindum-Deva scheint

die zweite Nordgrenze der Provinz geblieben zu
sein. Einen wesentlichen Fortschritt in der Unter-

!

werfung der Insel bilden erst die Feldzuge des

Cn. Iulius Agricola (78—85), die wir nach den
Berichten seines Schwiegersohnes doch auch nur
annahemd verfolgen konnen (der gelehrte Ver-

such des Generals W. Eoy The Military Anti-

quities of the Romans in North Britain u. s. w.

mit 51 Tafeln und Karten, Lond. 1793f„ die Feld-
zuge des Agricola topographisch genau festzu-

legen, fuhrte nicht zu sichern Ergebnissen; noch
weniger haben verschiedene Nachfolger geleistet). (

Nach der schon erwahnten Unterwerfung der Or-
doviker und der Insel Mona im ersten Jahre seiner

Verwaltung schritt er im dritten (80 n. Chr.),

wir erfahren nicht einmal, ob an der Ost- oder
Westkiiste, bis zu dem der Lage nach unbekannten
Tanaum aestuarium vor (s. d.) und legte in jenen
Gegenden die ersten Castelle an (Agric. 22). Die
neunte Legion, an deren Stelle in Lindum die von

Vespasian neu errichtete zweite Adiutrix voriiber-

gehend trat, wurde damals nach Eburacum (s. d.)

gelegt und seitdem ist diese Stadt der Mittel-

punkt der Operationen gegen den Norden und die

zweite Hauptstadt der Insel. Im vierten Jahr

(81) drang er weiter nach Norden vor und be-
(i

J i
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Clota (Clyde) und Boderia (Forth). Im fiinften

(82) fuhr er zu Schiff iiber den Clota und fasste

) die Unterwerfung von Irland ins Auge; im sechs-

ten besetzte er das Gebiet jenseits des Boderia.

Im siebenten Jahr (Agric. 29ff.) erwehrte er sich

nicht ohne Miihe des vereinten Angriffs der Cali-

donier unter Calgacus in der Schlacht an dem
nicht genau zu bestimmenden Berg Graupius (s.

d.) und bezog Winterquartiere im Gebiet der eben-

falls unbekannten Borester (Agric. 38), wahrend
seine Flotte die Nordkiiste bis zu den Orkaden
umschiffte, damals zuerst feststellte, dass Britan-

) nien eine Insel sei, Thule sah oder zu sehen glaubte

(Agric. 10) und im partus Truceidensis (Agric.

38) ttberwinterte, dessen Lage ebenfalls nicht be-

kannt ist. Agricola verzichtete also auf die Unter-

werfung von Calidonien wie auf die von Hiber-

nien und zog sich, wie es scheint, auf Eburacum
zuriick; nur wenig nSrdlich dariiber hinaus er-

streckte sich bis dahin der Provinzialbesitz. In
dem situs Britanniae (Agric. 10— 14; vgl. dazu
L. Schumacher De Tacito Germaniae geographo,

> Berl. 1886, XI) fasst Tacitus mit Benutzung des

Caesar, Livius und Fabius Eusticus die soweit vorge-

schrittene Erkundung der Insel nicht ohne einige

Irrtumer (z. B. iiber die Lage von Hibernien zwi-

schen Hispanien und Britannien) zusammen (Man-
nert a. a. O. 25), fiigt aber an anderen Stellen cine

Anzahl wertvoller Beobachtungen hinzu, die er

dem Verkehr mit seinem Schwiegervater verdankte.

Der zusammenhangende Bericht iiber die Ge-

schichte der Provinz hort mit seiner Schrift auf.

i Das Verschwinden der neunten Legion unter Traian,

an deren Stelle von da an die VI. Victrix in Ebu-
racum stand (CIL VI 1549. VII 241), beweist

fortgesetzte Kampfe im Norden. Unter Hadrian
nahmen sie einen so bedrohlichen Charakter an

(Front, p. 217 Nab. Hist. Aug. Hadr. 5, 2), dass

der Kaiser selbst eine Expedition nach Britannien

untemahm (Hist. Aug. Hadr. 11, 2) und im J. 122

durch den Legaten A. Platorius Nepos den grossen

Grenzwall zwischen Newcastle und Carlisle an-
1 legte ; also bei weitem siidlicher als Agricolas Be-

festigungen zwischen Clota und Boderia (Glas-

gow-Edinburgh). Diese Anlage, die erste befestigte

aus Wall una Mauer bestehende Nordgrenze der

Provinz mit ihren siebzehn Castellen , ist ziem-

lich genau bekannt (CIL VII p. 99ff. E. Hiibner
Rom. Herrschaft in Westeuropa 39ff.

;
Hauptwerk

J. C. Bruce The Roman Wall, 3. Ausg. mit vielen

Karten, Planen und Abbild., Newcastle 1867 und
desselben Lapidarium septentrionale, ebenfalls mit

Karten, Planen und Abbild., Newcastle 1870/75).

Wahrscheinlich mit Hadrian war der sonst nicht

bekannte Grammatiker Demetrios von Tarsos in

Britannien , der in Plutarchs Schrift De defectu

orac. redend eingefiihrt wird (Cap. 2) und von

den wiisten Inseln um Britannien und ihrem

Daemonen- und Heroenkult berichtet (Cap. 18).

Unter Pius schon griffon die Britten die Grenze

an (Paus. VIII 43, 4), so dass dieser Kaiser im
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J. 142 durch den Legaten Q. Lollius Urbicus zur

Anlage eines zweiten Grenzwalls nordlich von dem
des Hadrian schritt, auf der alten einst von Agri-

cola besetzten, aber langst wieder aufgegebenen

Linie Clota -Boderia (Hist. Aug. Pius 5); wobei

wurden (CIL VII 1041). Auch diese Befestigung

mit ihren zehn Castellen ist wohlbekannt (CIL

VII p. 19 Iff.; Rom. Herrschaft inWesteuropa 48ff.);

nur Denkmaler des Pius und in seine Zeit ge-

1

horige sind an ihr gefunden worden.

Um die Mitte des 2. Jhdts. ist in dem auf

den Messungen des Marinos von Tyros heruhenden

Werk des Ptolemaios (I 2. 3) die gesamte Kunde
des Altertums iiber Hibernien und Britannien ver-

zeichnet (Mannert 12 1, 135ff.W 1, 26—32) mit

einer trotz ihrer Fehler im ganzen bewunderns-

werten Genauigkeit (vgl. H.Bradley Eemarkson
Ptolemys Geography of the British Isles, Archaeo-

logia XLVIH 1885, 379—396). Die beiden Grenz- S

wallewerdenjedoch entsprechend der eingehaltenen

Regel der Aufzeichnungen darin nicht erwahnt.

Das antoninische Itinerar (463, 3—486, 17) rechnet

nicht vom Antoninuswall , sondern von den zwi-

schen ihm und dem Hadrianswall liegenden Sta-

tionen Bremenium und Blatum Burgium in siid-

licher Richtung (464, 1 und 467, 1), wahrend die

Karte des Ravennaten (423, 5—441, 22) die Statio-

nen beider Grenzwalle (432, 7—19 und 434, 19
—435, 12) aufzahlt. Die Peutingersche Tafel ent-

;

halt nur den siidlichen Teil von Britannien.

Unter Marcus (Hist. Aug. Marc. 8, 7. 22, 1.

Eumenius paneg. Constantio V 14) und Commo-
dus, der zuerst den bei den meisten Nachfolgern

wiederkchrenden Siegestitel Britannicus gefiihrt

hat, gab es neue Kampfe an der nOrdlichen Grenze
(Dio LXXII 8. Hist. Aug. Pertin. 3, 5) und auf-

standische Bewegungen (Hist. Aug. Commod. 8, 4);

das gallische Gegenkaisertum des Clodius Albinus

(s. d.) stiitzte sich auf das britannische Heer. Sc- <

verus, der mit seinen Sohnen seine letzten Lebens-

jahre (208—211) in Britannien, im Kampf mit

den Calidoniern und Maeaten (DioLXXVII 1 1—1 5)

zugebracht hat, unternahm eine vollige Wieder-

herstellung des hadrianischen Baues, wie zahl-

reiche Denkmaler beweisen (die Zeugnisse bei Dio

LXXVI 12. 13. Herodian. HI 4, 10. Hist. Aug.

Sever. 18. 22. Victor Caes. 20. Eutrop. VIII 19.

Hieron. chron. 01. 247, 2 p. 177 Sch. Oros. VII

17. Cassiod. chron. zum J. 207, woraus Gildas I

,

12. Nennius 19 und Baeda hist. eccl. I 5 mit
vielen Irrtumern schOpfen, und eine eingehende

Wurdigung der Streitfrage CIL VEt p. 1 00f.). Auch
legte Severus eine Anzahl von grCsseren Castellen

zwischen dem Wall des Hadrian und dem des

Pius an, wie Habitaneium (s. d.). Unter den

folgenden Kaisern bis auf den alteren Theodosius

(Amm. Marcell. XXVIH 3, 7) ist wenigstens der

Hadrianswall sorgfaltig im Stand gehalten worden,

wie aus der Aufzahlung der Castelle per lineam

vaUi in der Notitia dign. (occ. XL 32—56) und
aus den inschriftlichen Denkmalern hervorgeht.

Der Wall des Pius muss fruher aufgegeben wor-

den sein, da er im antoninischen Itinerar und in

der Notitia dign. fehlt.

Unter Diocletian erhoben sich auf der Insel

die Gegenkaiser Carausius (s. d.) und Allectus

(s. d.), wahrend Franken und Sachsen in Britan-

nien einzudringen begannen (Eumen. paneg. Con-

stantio IV 18. 21. V 3. 9. 11. 17. 18. Eutrop.

IX 21. 22). Constantin stellte die Ordnung wie-

der her (Eumen. paneg. Maxim, et Constant. VI
4; Constant. VTI 7). Im J. 360 setzte der Ma-

lich, von Bononia, d. h. dem Portus Itius, nach

Rutupiae iiber, um die Einfalle der Calidonier

(oder Picti) und Scotten zuriickzuschlagen (Amm.
Marcell. XXI 1 , 1. 9, 9). Weitere Einfalle der Picti,

Saxones, Scotti und Attacotti werden von den

J. 365, 368 und 369 gemeldet (Amm. Marcell.

XXVI 4, 5. XXVn 8, 1. 4—10. XXVIH 3, 1;

vgl. Claud, de III cons. Honor. 58—58 j de IV cons.

Honor. 26—88. Pacatus paneg. Theodosio Aug.
XII 5. Geog. Rav. 423, 7. Baeda hist. eccl. 1 12
—14) ; auch ein Soldatenaufstand (Procop. Vandal.

I 2 am Schluss). Doch erscheinen in der Notitia

dignitatum noch samtliche Castelle des litus Sa-

xoiiimm (occ. XXVIH 1—21) mit romischen Be-

satzungen, was freilich fur die Zeit nicht be-

weisend ist. Unter Honorius im J. 407 wurden

trotz der Bitten der Einheimischen die romischen

Truppen fast ganz aus Britannien zuruckgezogen

(Zosim. V 27. 43. VI 2ff. Sozom. hist. eccl. IX
II if.) und die herbeigerufenen Sachsen traten an

ihre Stelle (Baeda hist. eccl. 1 12). Das geogra-

phische Wissen des spateren Altertums fiber Bri-

tannien fassen kurz zusammen Orosius (I 2, 36
i —40) und die Cosmographia Aethici (Riese Geogr.

Lat. min. 98, 36—40).
Uber die altesten schon bei Caesar (b. Gall.

V 12, 1) bezeugten BevOlkerungsschichten der

beiden volkreichen Inseln gehen die Meinungen
auseinander, da erschOpi'ende anthropologische

und ethnologische Untersuchungen noch fehlen.

Auch ist das Verhaltnis des Altkeltischen zu

den jiingeren keltischen Idiomen der Inseln

noch nicht allseitig aufgeklart (vgl. Zeuss
l Die Deutschen und ihre Nachbarstamme 196ff.).

J. Rhys (Celtic Britain Iff. und in weiterer Aus-

fiihrung der sprachlichen Untersuchung in den

Rhind lectures, the Scottish Review XV 1890,

233—252. XVI 1891. 30—47. 240—256. XVII
1891, 60—82. 332—349. XVIII 1891, 120—143)
u. a. unterscheiden unter den Inselkelten die fruher

eingewanderte goidelische (oder gaelische) Gruppe,

deren Nachkommen in Ireland, der Insel Man und
in den schottischen Hochlanden, weiterhin in einem

) Teile von Wales und in Devon sich erhalten haben,

und die jiingere spater eingewanderte britannische

(oder brythonische) Gruppe, deren Sprache in der

franzosischen Bretagne, in Cornwall und einem

Teil von Wales fortlebt. Die altere Gruppe scheint

allmahlich gegen Westen und Norden zuriickge-

drangt worden zu sein. Zu der jungeren gehOren

die meisten britannischen Volkerstamme diesseits

des Firth of Forth, die sich in Sprache und Sitte

nur wenig von den Kelten des gallischen Fest-

3 landes unterschieden. Von einer vor beiden vor-

handenen (ligurischen oder iberischen?) Urbevol-

kerung sind Spuren in Steindenkmalen, wie dem
von Stonehenge bei Salisbury und ahnlichen, in

Cromlechs, Dolmen, Maenhirs u. s. w., ferner in

verschiedenartigen Grahern und ihrem Inhalt, so-

wie in Pfahlbauten der irischen und schottischen

Seen vorhanden (fiber die sog. vorhistorische Zeit

W. B. Dawkins Early Man in Britain u. s. w.
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mit 168 Abbild., Lond. 1880. J. Anderson Scot-

land in pagan times mit zahlr. Abbild. , Edin-

burgh 1886. J. Evans The Ancient Stone Imple-

ments, weapons and ornaments of Great Britain,

mit 2 Taf. 476 Abbild., Lond. 1875 und The
Ancient Bronze Implements n. s. w. of Great
Britain and Ireland, mit zahlr. Abbild., Lond. 1881).

Die HauptvOlkerschaften (fiber die die einzelnen

Artikel zu vergleichen) sind an der siidlichen Kfiste

im Sfidwesten die Dumnonii und Durotriges mit
den Stadten Isca, Moridunum und Durnovaria;

welter ostlich die Belgae mit Sorbiodunum und
Venta Belgarum, und die Regni (vielleicht fur Be-
gini; Rhy s vermutete Regnii von dem regnum des

Cogidubnus; doch wtirde man dann eher Begnmses
erwarten) mit Clausentum am grossen Hafen und
ihrer eivitas (Chichester), im Osten die Cantii

mit dem Hafen Rutupiae, der ,Burg der Cantier'

Durovernum (Canterbury) und Londinium. Es
folgen davon nOrdlich in der Richtung von Osten
nach Westen die Trinovantes mit Camalodunum;
die Iceni (oder Eeeni der Mlinzen) mit Venta
Icenorum, die Catuellauni mit Verulamium, die

Atrebates (oder Atrebatii) mit Calleva, die Do-
buni mit Glevum. In den Bergen von Wales
sassen die Silures mit Isca Silurum und Venta
Silurum, die Ordovices mit Mediolanium, die Cangi
(oder Ceangi) mit Segontium, die Demetae im
aussersten Westen mit Maridunum. Im Mittel-

lande sass bis in den Norden hinauf die grosse

VClkergemeinschaft der Brigantes (s. d.) mit Ebu-
racum; vielleicht gehOrten zu ihnen ursprfinglich

die Cornovii mit Durocornovium (?), Deva und Viro-

coniuiii, die Coritani mit Lindum und Ratae, die

Parisii. Die nOrdlich vom Clota und Boderia in der

Britannia barbara (Hist. Aug. Hadr. 11) wohnen-
den Calidonii zerfielen ebenfalls in eine Reihe
von einzelnen Volkern; ebenso die Hibernier. In

rOmischer Zeit scheinen einzelne Volkerschaften

des Stidens oder aus ihnen ausgehobene Krieger

im nordlichen Britannien angesiedelt worden zu

sein {Catuvellauni CIL VIE 863, Dumnonii 775.

776; s. d.).

Die in ihrem altesten Bestande bis auf Py-

theas und Timaios (Diod. V 21) zuriickgehenden

Nachrichten fiber die Sitten der Bewohner, das

Elima der Insel und ihre Erzeugnisse u. s. w. bei

Caesar, Diodor, Strabon, Mela, Plinius, Tacitus,

Dio (an den oft angefiihrten Stellen) bedurfen sehr

der kritischen Sichtung und chronologischen Unter-

scheidung. Die Inselkelten (auch die Calidonier)

werden als langhaarig, blond und hochgewachsen
geschildert (Caes. b. Gall. V 14. Strab. IV 200)
und tragen den Knebelbart wie die festlandischen

Kelten, wahrend sie sich im ubrigen schoren ; dass

dem Agricola die Silurer als briinett und kraus-

haarig erschienen wie die Iberer, mag auf ein-

seitiger Beobachtung beruhen (Tac. Agric. 11).

Auch an Sprache und Sitten erschienen besonders

die siidlichen Stamme den festlandischen Kelten

nachst verwandt, wenngleich noch weniger kulti-

viert in Kleidung, Nahrung und Wohnung. Sie

gelten fur liospitibus feri (Horat. c. HI 4, 33),

und iiberhaupt fur ferociores, weil noch nicht,

wie die Gallier, durch lange Priedenszeit verweich-

licht (Tac. Agr. 11). Als Besonderheit gait das
Parben des Korpers mit vitrum (Waid), das aber
schwerlich allgemein war (Caes. b. Gall. V 14, 2.

Mela HI 51. Herodian. HI 14). Ebenso ist die

vielbesprochene Weibergemeinschaft (Caes. b. Gall.

IV 14, 4. Dio LXXVI 12), wenn iiberhaupt richtig

beobachtet, woran wohl nicht mit Recht von den

Anthropologen gezweifelt wird, nur auf der tief-

sten Stufe gesellschaftlicher Entwicklung mOglich.

Sie findet ihre Erklarung in der den Britten mit

den ubrigen Kelten und den Iren eigentumlichen

Clanverfassung , die auf gemeinsamem Heerden-

10 und spater auch Ackerbesitz beruht (vgl. dariiber

A. Meitzen Siedelung und Agrarwesen derWest-
germanen und Ostgermanen, der Kelten, Romer,
Finnen und Slawen, Berlin 1895, I 174ff., bes.

229—232). KleiduDg in Tierfelle und Ernah-

rung durch Milch und Fleisch bei den nicht

an der Kiiste wohnenden Stammen (Caes. b.

Gall. V 14, 2) , sowie die kannibalischen Nei-

gungen der britannischen Atticotti (s. o. S. 859),

die Hieronymus als Jiingling in Gallien, wo sie

20 wohl im Heere dienten, selbst beobachtet haben
will (advers. Iovin. II 7), gehoren derselben Ent-

wicklungsstufe an. Hasen, Hiihner und Ganse
verschmahten zu Caesars Zeit die Vornehmen,
obgleich sie diese animi voluptatisque causa
aufzogen (b. Gall. V 12, 6); auch die Calidonier

sollten die in Menge vorhandenen Pische nicht

geniessen, obgleich sie in ihren Htitten nackt und
barfuss hausten und von Jagdbeute und Baum-
friichten lebten (Dio LXXVI 12). An die Stelle

30 der frtiher allgemein herrschenden KOnigsgeschlech-

ter (nur ausnahmsweise scheinen Frauen wie Car-

timandua und Boudicca die Herrschaft geffihrt zu

haben; vgl. Tac. Agric. 12. 16) traten wohl auch

in Britannien zuweilen gewahlte Heerfuhrer oder

die Herrschaft der Gemeinde (Tac. Agric. 12).

L'ber ihre Miinzen ist schon gesprochen worden;

denen der KOnige gehen schriftlose Gold-, Silber-

und Erzmiinzen voran. Daneben waren Erz, das

von auswarts kam, und Eisensta.be nach dem Ge-

40 wicht Tauschmittel (Caes. b. Gall. V 12, 4). Mlin-

zen aus Zinn sind nicht in den Zinndistricten,

sondern nur bei den Cantiern gefunden worden
(Evans a. a. O. Iff.). Die besondere Art ihrer

oppida fiel alien Berichterstattern seit Pytheas

auf; Reste solcher oppida. aber aus sehr verschie-

denen Zeiten, sind in Wales und Schottland vor-

handen (Nachweisungen im Herm. XV 1880, 603).

Als die Hauptbesonderheit ihrer Kriegfuhrung gait

der (homerische) Wagenkampf schon dem Pvtheas

50 (Timaios bei Diod. V 31, 3. Strab. IV 200. Ar-

rian. tact. 19, 2. Dio LXXVI 12). Bei Caesar

heissen ihre Streitwagen essedae (b. Gall, IV 33.

V 15. 16; bei Cic. ad fam. VII 7, 1 essedum),

bei Mela (III 52) und Tacitus (Agric. 12. 35. 36)

covinni. Doch sind sie zu Tacitus Zeit nur noch

bei den Calidoniern in Gebrauch ; die Britten sind

zwar auch gute Reiter, aber in pedite robur (Agric.

12). Sie kennen weder Helm noch Panzer (Agric.

35); Lanzen und kurze Speere mit daran befestig-

60 ten Kugeln, durch deren Gerausch sie die Feinde

schrecken , und Schwerter sind ihre Waffen (Dio

LXXVI 12); ihre nur bei Dio (LXH 12) erwahn-

ten Schlachtgesange beruhen wohl auf rhetorischer

Tjbertreibung. Caesar berichtet, dass die Druiden

des Festlandes ihre disciplina aus Britannien als

dem Lande ihres Ursprungs sich zu holen pflegten

(b. Gall. VI 13. 14; danach Tac. Agric. 11 eorum
sacra, namlich Gallorum, depreltendas supersti-
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tionum persuasione) ; im Feldzuge des Suetonius

Paullinus gegen Mona begeistern die Druiden

selbst die Frauen zum Widerstand ; ihre heiligen

Haine werden zerstOrt, in denen sie Gefangene

opferten und aus menschlichen Eingeweiden weis-

sagten (Tac. ann. XIV 30). Hiernach wird das

vielbesprochene Druidentum vielfach als den vor-

keltischen Urbewohnern der Insel eigentiimlich

angesehen (Rhys Celtic Britain 69). Auch die

oben erwahnten Berichte des Demetrios von Tarsos 1<

aus hadrianischer Zeit fiber den Daemonen- und
Heroenkult auf den Inseln von Britannien zeugen,

falls sie nicht auf willkiirlicher Deutung beruhen,

fur eine selbstandige Ausbildung des Religions-

wesens, Die in Britannien gefundenen Inschriften

haben eine ziemliche Anzahl dort verehrter meist

localer Gottheiten kennen gelehrt, deren Namen oft

als Beinamen rOmischer Gotter erscheinen, wie

Apollo Maponus und Anextiomarus (Ephem. epigr.

Vn 1162), Iuppiter Tanarus, Mars Belatucadrus 2

Cocidius Condates Corotiacus Nodon oder Nodens

Rigisamus, Minerva Sulis u. a. (s. den Index zu

CIL VII p. 330). Aber viele von ihnen sind, wie

die auch Her verehrten Matres, von den Truppen

aus ihrer Heimat verpftanzte keltischen Ursprungs

;

so vielleicht Ancasta Antenociticus Contrebis Ia-

lonus Setlocenia; andere sind germanischen Ur-

sprungs, wie Garmangabis Harimella Ricagambeda

Viradesthis und Mars Thingsus (Ephem. epigr.

VII 1040. 1041). Auf die Besonderheit religiOser 3

Vorstellungen der Britten ist vorderhand kein

Schluss daraus zu Ziehen.

Das Klima wird als von dem heutigen wenig

verschieden, mehr feucht und ncblig als kalt ge-

schildert (Caes. b. Gall. V 13, 7. Strab. IV 200.

Tac. Agric. 12. Eumen. paneg. Constantino Aug.

VH 9); das Land als hfigelig und waldig (Mela

IH 51) mit viel Heiden und Sfimpfen. Doch ver-

misste Caesar Buchen und Tannen (b. Gall. V
12, 5). Der Hauptreichtum der Britten bestand A

in Herden, wie alle Zeugnisse bekunden. Ihre

Pferde werden als klein und hasslich, aber aus-

dauernd bezeichnet (Arrian. tact. 19, 3). Jagd-

hunde wurden nach Gallien ausgeffihrt und dort

auch im Kriege benutzt (Strab. IV 199f.). Acker-

bau trieben zuerst nur die den Sfiden bewohnen-

den aus Gallien eingewanderten Stamme (Caes.

b. Gall. V 12, 2. Strab. IV 199); spater war

das Land ausser an 01 und Wein patiens frugam,

nur dass sie spat reiften (Tac. Agric. 12). Imi

4. Jhdt. war das Land eine Kornkammer fur Gal-

lien (Zosim. m 5. Amm. Marcell. XVUI 2, 3).

Unter den Metallen, die Britannien lieferte, nehmen
Blei und Zinn {plumbum nigrum et album, stan-

num) seit altester Zeit den ersten Platz ein (der

alte Periplus, Avien. ora marit. 95ff. Pytheas bei

Timaios, Diod. V 22, 5. Plinius IV 104. Caes. b.

Gall. V 12, 4; fiber die romischen Bleibergwerke

seit Claudius E. Hiibner Bh. Mus. Xn 1857,

347—371, die Aufschriften der aus den britanni-

1

schen Bergwerken gewonnenen Barren Cn^ VII

p. 220ff. nr. 1196—1221); nur wenige Gefasse aus

Zinn haben sich erhalten (CIL Vn 1. 1220. Ephem.

epigr. VII 812); J. Charles Cox The Mining

Operations and Metallurgy of the Romans in Eng-

land and Wales (Archaeological Journal LII 1895,

25—42) giebt die neueste sachverstandige tlber-

.sicht: Zinn verschwindet danach urn Christi Geburt

fast ganz und Blei tritt seit der rOmischen Erobe-

rung an seine Stelle. Die edlen Metalle, auf die die

Eroberer gerechnet batten, wie aus Ciceros Briefen

(s. o. S. 866) hervorgeht, Gold, Silber, Eisen, werden

von Caesar, Strabon, Mela, Tacitus, Eumenius zwar

als vorhauden genannt, kamen aber wohl nur in ge-

ringen Mengen vor. Auch die britannischen Edel-

steine (Mela IH 51) und Perlen waren minderwertig

(Tac. Agric. 12), wie jener von Caesar der Venus

) Genetrix geweihte Panzer aus brittischen Perlen

zeigte (Plin. n. h. X 116; vgl. Tertull. de cultu fern.

I 5. Amm. Marcell. XXIH 6, 88). Bekannt waren

schon im Altertum die britannischen Austern (Plin.

n. h. XXXII 6) von Rutupiae (Iuv. IV 141; vgl.

Alison, epist. V 36). Ausserdem wurden Sclaven

und Felle ausgeffihrt (Strab. IV 200), dagegen

Hals- und Armschmuck, sowie Pferdezeug mit

Elfenbein ausgelegt, Bernstcinwaren, Glasgefasse

und andere Kurzwaren eingeffihrt (ebd.).

) tjber die rOmische Verwaltung von Britannien

s. CIL VII p. Iff. und Marquardt Rom. Staats-

verwaltung 12 284—288, wodurch die alteren Dar-

stellungen in W. Camdens Britannia (zuerst

1586) und J. Horsleys sehr verdienstlicher Bri-

tannia Romana (1732) entbehrlich sind. Severus

teilte im J. 197 die bis dahin nur von einem

Consularen (hgatus Augusti pro praetore) ver-

waltete Provinz, dem wie fiblich ein Procurator

Augusti (auf Inschriften Ofter genannt) zur Seite

0 stand (daneben erscheint seit Hadrian der lega-

tus mridicus CIL VI 1336. 1509 ;
vgl. auch die

Inschrift von Vieux, Memoir, des Antiquaires de

France XXXVII 1876, 341, in Britannia superior

und inferior (Herodian. Ill 8, 2. Dio LV 23. CIL

III 6995. VH 280. 281. Vni 1578. 2080. 2766.

5180). Die Grenze bildete vielleicht Eburacum,

von dem nordlich die inferior begonnen haben

kOnnte (CIL Vn p. 4). Unter den Consularen stan-

den die Legaten der vier, spater drei britanni-

0 schen Legionen (s. o.) ; besondere Legaten der

oberen und unteren Provinz sind bisher nicht be-

kannt geworden (wenn Virius Lupus unter Se-

verus bei Ulpian Dig. XXVIII 6, 2 § 4 Britan-

niae praeses heisst, so ist das nur die damals

fiblich werdende kurze Bezeichnung fur den Lega-

ten; so auch CIL VIII 11763). Nach der dio-

cletianischen Verfassung zerfiel Britannien in die

vier Provinzen Britannia prima, Britannia se-

cunda, die die siidlichen, Maxima Caesariensis

,0 und FJavia Caesariensis, die die nOrdlichen Ge-

biete umfassten (so im Latercul. Veron. vom J. 297

in Seecks Ausg. der Notit. dign. p. 249, Riese

Geogr. Lat. minores p. 127). Ein praeses pro-

vinciae Britanniae primae zuerst auf der Inschrift

von Durocornovium (s. d. ,
Korrespondenzbl. der

Westdeutschen Ztschr. X 1891, 234). Unter den

Kaisern Valentinian, Valens und Gratian im J. 369

wurde durch den alteren Theodosius das vorher in

die Hande der Barbaren gefallene nOrdlichste Gebiet

>0 unter dem Namen Valentiniana zu einer ffinften

Provinz gemacht (Valmtia bei Ammian, Valentia

oder Valentino- einige Hss. des Laterculus des

Polemius Silvius in Seecks Ausg. der Notit.

dign. p. 260, Riese Geogr. lat. min. p. 132). So

erscheinen in der Notitia dign. unter dem tica-

rius Britanniarum, der dem praefectus pi-aetorio

Galliarum unterstellt war, die beiden consulares

der Maxima Caesariensis und der Valentiniana
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und die drei praesides der Britannia prima und
seeunda und der Flavia Caesarimsis (occ. XXIII),
ferner der comes litoris Saxonici per Britanniam
mit neun ihm unterstellten Besatzungen (occ.

XXVIII), der comes Britanniae (occ. XXIX) und
der dux Britanniarum mit vierzehn ihm unter-
stellter Garnisonen siidlich vom Hadrianswall und
denen per lineam valli, vierundzwanzig an Zahl.
Diese geben den Besatzungsstand der diocletia-

nischen Verwaltung an (Mommsen Herm. XIX
1881, 233f.). Nicht viel weiter herab reichen auch
die inschriftlichen Zeugnisse fur die romische Ver-
waltung und das romische Leben in der Provinz,
die das CIL VII (Berl. 1873 mit den Nachtragen
Ephem. epigr. Ill 1877 p. 113—155. 311—316.
IV 1881 p. 194—212. VIII 1890 p. 273—354)
zusammenatellt. tlber das rflmische Strassennetz
der Provinz, soweit es durch Meilensteine bezeugt
ist, vgl. CIL VII p. 206-214 (wo auf die stets
anwachsende Litteratur iiber die Spuren romischer

!

Strassen in alien Teilen der Insel hingewiesen
wird); die Meilensteine reichen von Hadrian bis
auf den jiingeren Constantin (337 n. Chr.). Fur
die Zeit etwa vom 5. bis 8. Jhdt. treten ergan-
zend hinzu und veranschaulichen den Ubergang
vom Altertum in das Mittelalter, die meist in
Cornwall,- Devon, Wales und Schottland gefunde-
nen Inscriptiones Britanniae christianae (Berl.

1876; ein Supplement in Vorbereitung). Eine
erschfipfende Darstellung des romischen Britan- \

nien fehlt noch.

Die besten Karten des romischen Britanniens
sind die von H. Kiepert in den Formae orbis
antiqui (Berl. 1894) Blatt XXVI Insulae Bri-
tannicae mit eingehenden, und von P. Haver-
field in dem Historical Atlas of Modern Europe
(Oxford, Clarendon Press, 1896) Blatt XV Ro-
man Britain mit kiirzeren Erlauterungen.

[Hubner.]
Britannia, Gottin, die Personification des<

Landes, auf den Inschriften aus York CIL VII
232 Britanniae sanctae P. Nikomedes Aug(usto-
rum) nfostrorum) libertus; Castlehill (am Wall
des Pius) VII 1129 Campestribus et Britannftae)
[vgl. Britannae (Matres)], und Kerschbach (Nori-
cum) CIL III 5300 [NJoreiae refgfinaej e]t Bri-
tannia [ej. Vgl. VH 1103 Qenio terrae Britan-
nicae (auch nr. 22). Steuding Eoschers Lexi-
kon I 821. Holder Altcelt. Sprachschatz s. Bri-
tannia Sp. 588f. [Ihm.] £

Britannlcum mare (Mela III 48. Tertullian
de cultu fern. I 5. Amm. Marcell. XXIII 6, 88.
Iul. Honor, cosmogr. 15 p. 33, 17 B.) oder Bri-
tanniens Oceanus (Mela I 15. II 85. Plin. n h
IV 109. Vn 206. Eutrop. VI 17, 2. Hieron. in
genes. 10, 4 [aus Varro]. Oros. I 2, 63. Dimen-
suratio prov. p. 14, 31 R. Geogr. Rav. 322, 15.
325, 1. 344, 15 P.; Bgcxxavixog <axeavog Ptol. II

3, 3. 8, 2. 9, 1. VHI 3, 2. 5, 2. Anonym. Geogr.
gr. min. II 500), das Meer zwischen Gallien und f

Britannien oder (nach Plinius) zwischen den Mun-
dungen des Rhenus und der Sequana; d. h. der
heutige Canal von England oder La Manche. Auch
nennt Strab. II 128 das fretum Gallicum oder
den Pas de Calais Bgcxxavixog xog&pog. Servius
zu Vergils penitus toto divisos orbe Britan/ios
(Eel. I 66) will wissen, dass er erst spater ent-
standen sei und Britannien einst mit Gallien zu-

sammengehangen habe. Der aesttis maritimi Bri-
tannici gedenkt Cic. n. d. Ill 24. [Hubner.]

Britanniens, Sohn des Kaisers Claudius, s.

Claudius.
Britho (Bqi&w), eine der melischen Nymph'en,

Tzetz. Hes. op. 144. [Hoefer.]

Brltolagal {Bgixoldyat, Ptol. HI 10, 7), Volks-
stamm in Moesia inferior nOrdlich von den Istros-

miindungen gegen den Hierasos (Seret) und die

) Peukinoi hin ; der Name zeigt ebenso wie Novio-
dunum und die nur in der Hs. X bezeugte gothische
Ortschaft Aliobrix echt keltisches Geprage. C.
Mtillers Vorschlag Brigolagai, sowie Latobrix
fur Aliobrix, ermangelt der Sicherheit.

[Tomaschek.]
Britomartis (Bgtrofiagxig

;
Bgtxduagrig Bull,

hell. VI 1882, 23; Bgvxdftagzig Rangabe" Ant,
hell. 691, vgl. Art. Bryte), eine spater in Ar-
temis aufgegangene Gottin hauptsachlich des Ost-

) lichen Kreta, die seit Kallimachos in unseren
Quellen eine schwer lOsliche Verbindung mit der
wesensahnlichen westkretischen (Artemis) Diktynna
als deren Nymphe eingegangen ist, ursprunglich
aber mit ihr gemeinsame Heimat im Westen ge-
habt zu haben scheint. 1. Kreta: a. Knosos nennt
im Schwur von Staatswegen die B. unabhangig
von Artemis und von ihr durch mehrere Gotter-
namengetrennt, RangabeAnt.hell.1029. Cauer
Delect. 2 121; ebenso b. Dreros (ebd.), c. Lato

i und d. Olus: Chishull Ant. Asiat. 136; in Olus
hatte sie ein daidalisches Xoanon : Paus. IX 40,

3; e. in Cherronesos: Bgizo/idgzecog (statt des ge-
wOhnlichen -iSos) hgov. Strab. X 479; f. nach
Gortyn versetzt Altare der rogxwtg vvf«pn B.
Kallimachos Hymn, in 189ff. Diese Kultorte lie-

gen im Kreise urn das ostkretische Atxxn-Gehirge
(AixxaTov), das, mitten im Land gelegen, bei Kalli-

'

machos der schliossliche Schauplatz des angeb-
lichen Meeressprungs der B. ist (!). Hinter ihm
miisste als echter urspriinglicher Schauplatz das
ins Meer hineinreichende westkretische A ixxvvvaiov-

Vorgebirge mit seinem Diktynna- (nicht B.-) Tern-
pel vermutet werden (anders Rapp Roschers Myth.
Lex. I 822f.), auch wenn nicht schon im Alter-
tum sich Widerspruch gegen dieses kallimachische
Eindringsel aus dem Diktynnamythos erhoben
hatte. Der grosse Apollodoros (bei Strab. a. O.
Diodor. V 76 und dem Schol. Arist, Ran. 1356)
rugt an dem von ihm so oft bemangelten Kal-
limachos (Niese Rhein. Mus. XXXI 1876, 275.
302. 297), hier wohl mit Recht, die Einmischung
des Minos und seiner neunmonatlichen Liebes-
verfolgung, der Fischer und ihrer Netze, wie des
Diktebergs in den Mythos von B., also den Namen
Acxxvvta und dessen ahiov, den Sprang ins Meer.
Sie sind auszuscheiden aus dem B.-Mythos bei

Kallimachos und dem von ihm abhiingigen Dio-
genianos im Schol. zu v. 190 (gekurzt bei Hesych.),

ebenso das Jixr^-Gebirge, fur das die dlxzva als

etymologisches atxiov nicht passen; es empfahl
sich nur dem Kallimachos wegen der Namens-
ahnlichkeit und seiner Lage inmitten der B.-Kult-

statten als Ankniipfungspunkt fur die Einfleeh-

tung von Diktynnamotiven. So bleiben fur die

B. als echtes Eigentum der Name vvpupr] illoyo-
vog, ivoxoxog, das Hinstreifen durch Wiesen- und
Waldgebirge, die Liebe der Artemis, im Kult cine

der beiden heiligen Pflanzen (als oxeyog) Fichte
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oder oxivog (Mastix), wovon die andere der Di-

ktynna gutzuschreiben ist (vielleicht mit dem /miq-

xov; s. Art. Diktynna); ferner die Jagdnetze, die

gegen die Pischernetze der kallimachischen Con-
tamination von den Verteidigern des unver-

mischten B.-Mythos ausgespielt werden, die sie

entweder erfand (Diodor. a. O.), oder in die sie

zufallig geraten sein sollte (Schol. Aristoph. Ran,

1356) ; endlich darf man ihr als einer Landnymphe
auch aus der spateren von Kallimachos beein-

fiussten Litteratur unbedenklich noch die Liebe
zu dgo/ioi und djjgai zuweisen (Paus. II 30, 3;

vgl. Verg. Cir. 297), zu Pfeil und Bogen (Verg.

a. 0. 299), und Hunden (v. 308), die ihr auch in

einem kretischen Tempel gehalten wurden (Philostr.

v. Apollon. VIH 30 ;
vgl. u. das Zeugnis des Nc-

anthes) und das wallende Haar (Claudian. laud.

Stilich. 302f., vgl. 251). Unbeschadet der oben ver-

suchten Trennung von B. und Diktynna wird man
aber doeh anerkennen mttssen, dass die Genealogie

nach dem westlichen Centrum des Diktynnakults

zu weisen scheint. Diodor (V 76, gegen Kalli-

machos) lasst sie zu Kava> geboren werden ; wenn
darin sich die antike Form des heutigen Namens
fur Kydonia, Kanea, bergen sollte, so wiirde da-

zu die Herleitung stimmen von dem aus Tarrha
(unweit Kydonia) stammenden Karmanor, Vater
des Eubulos, Vaters der Karme, die dem Zeus
die B. gebar: nach epichorischer Sage bei Paus.

II 30, 3 = z. T. Diod. V 76. Nach Anton. Lib.

40 = Verg. Cir. 220 stammt aber Karme viel-

mehr vom Agenorsohn Phoinix und der Arabios-

tochter Kassiepeia ab. Nach Neanthes v. Kyzi-

kos 7t. xekexoiv frg. 23 aus Phavorin. s. Boito-

fiagxig p. 391, 7, FHG HI 8, vgl. Et, M. p. 214,

25 wurde B. dem Zeus vori Hekate geboren, ob-

wohl ihm von ihr ein Sohn durch Orakelausspruch

verkiindet war, durch den er entthront werden
wiirde. 2. Deloskeruit'AgxefiioiaBgiza/idgxia, Bull,

hell. VI 1582, 23. 3. Synkretismuo mit verwandten
GOttinnen (ausser mit Diktynna) zeigt a. Aigina, und
zwar mit der dortigen Artemis 'Acpaia (s. Bd. II

S. 1381, 5ff.): Aucimi Aer'EmxArioeis-fredivW entzel
VI 16f. bei Paus. Ill 14, 2 (= Verg. Cir. 303).

II 30, 2 (Mythos). Nikandros bei Antonin Lib.

40, wo der Index B. [fisxa/iog<povxai] cig £6avov

'Ayaiav den Mechanismus der Identificierung auf-

deckt; das foWov war ein Sixxioig k).y.6fievor, wie
manches dionysische, und erinnerte so an die

durch Fischer mit Netzen aus dem Meer gerettete

lebende Nymphe der Artemis Diktynna. b. Ke-
phallenia mit der Artemis Aa<pgta (von Kalydon)

:

Nikandros ebd., vgl. Apuleius met. XI 5 ; c. Sparta

mit Artemis Aiuvaia und 'Ioacogia: Paus. Ill 14,

2, missverstandlich nach der Sammlung von 'Exi-

xkrjoug, deren Zusammenstellung der Perieget fiir

Gleichsetzunghielt (WentzelVI 16. Wide Lakon.

Kulte 109); d. Argos, wo nach Nikandros a. O.

die angeblich aus Phoinike stammende B. die

Tochter des Erasinos, Byze, Melite, Maira und
Anchinoe besuchte. Verfehlte antike Etymolo-
gien sind die des Etym. M. ( weil sie als vvpicpn

Bqioaig vifitfaig ofiagxet) und des Myth. Vat.

II 28 (Brite Martis sc. filia); richtig diejenige

Solins XI 8 = dulcis virgo, von Hesych. figixv =
yhvxv- Kgijzsg und Steph. Byz. s. rd£a' /iagvd

= xagftdvog. [Tumpel.]

Britorius, einer der zahlreichen topischen Bei-

namen des keltischen Mars auf zwei Inschriften

aus Nemausus, CIL XII 3082: Augfustq) Marti
Britovio (der Altar ist mit verschiedenen Relief;

darstellungen geschmiickt, unter der Inschrift ein

Stier und ein Widder). 3083 (verschollen) : Mafrti]
Brito[vio] Valerius A. [f.J Martialis v. s. I. m.
J. Becker Rhein. Jahrb. XLH 99. Holder Alt-

celt. Sprachschatz s. v. [Hun.]

Brittae (Brittiaet), Beiname der Matres auf

10 zwei in der Gegend von Xanten gefundenen Votiv-

steinen, Brambach CIRh 201 Matribus Brittix

L. Valerius Simplex mil. leg. XXX U(lpiae)

vfietrieisj v. s. I. m., und 208 (Abbildung bei

Jans sen Musei Lugd. Bat. inscr. gr. et lat.

Taf. XIV 4) M(atribus) Brittis Maxacis (der De-
dicant ist Soldat derselben Legion). Die Deutung
des sicher topischen Namens stent noch nicht fest.

Vgl. Rhein. Jahrb. LXXXIH 18f. Schwerlich =
Britannae. [Bam.]

20 Brittia. Insel bei Prokop. b. Goth. IV 20,

,vielleicht der Name eines von den Britten vor

ihrer Ankunft in Grossbritannien besetzten Lan-
des', Holder Altcelt. Sprachsch. s. v. Drei fflvn

sollen sie bewohnen unter je einem fiaodevg, nam-
lich die 'Ayyikoi, <&glao<oveg und oi xfj vrjoq> S/mo-

vvfioi Bgixtxaveg. Pferde seien dort unbekannt,

durch eine lange Mauer sei sie in zwei Teile ge-

schieden. Was Prokop meint, ist unklar; wahr-
scheinlich liegt ein Missverstandnis vor. Wacker-

30nagel Haupts Ztschr. VI 1848, 191. |Thm.l

Brittins. 1) Brittius Praesens, Corrector Lu-
caniae et Brittorium im 4. oder 5. Jhdt., CIL X
468.

2) Brittius Praetextatus Argentius s. Prae-
textatus. [Seeck.]

Brittomarls, nach Appian. Samn. 6; Celt. 11

ein Fiirst der Semnonen, welcher romische Ge-

sandte ermorden lasst. Der romische Consul Cor-

nelius (= P. Cornelius Dolabella cos. 471 = 283)

40 nimmt darauf furchtbare Rache an dem ganzen

Volke und fiihrt den B. im Triumph auf. Obwohl
die Thatsache der Ermordung romischer Gesandter

durch die Semnonen feststeht, ergiebt sich aus

Polyb. II 19, dass im Bericht Appians die That-

sachen sachlich und chronologisch auf das argste

entstellt sind, vgl. Mommsen R. Forsch. II 366
—376. Wahrscheinlich ist darum auch die Figur

des B. eine reine Erfindung der jiingeren Anna-
listik.

'

" [Klebs.]

50 Brittones s. Britanni, o. S. 861f.

Brittura {Bgizxovga Proc. de aed. 284, 27),

Castell im Gebiete von Remesiana (Bela palanka)

in Moesia superior, W. Tomaschek Die alten

Thraker II 2, 63. [Patsch.]

Briva (keltisch = Briicke), Ofter vorkommen-

der Ortsname (die Zeugnisse bei Holder Altcelt.

Sprachschatz s. v.). 1) Briva Isarae (Itin. Ant.

384, Bruusara Tab. Peut), d. h. Briicke iiber

die Isara (Oise), an der von Caesaromagus (Beau-

60 vais) nach Lutetia (Paris) fuhrenden Strasse, heute

Pontoise (dep. Seine-et-Oise). Desj ardins Table

de Peutinger 24. Gliick Kelt. Namen 51.

2) Briva Ourretia, vicus bei den Lemovices

(Greg. Tur. hist. Franc. VH 10), auch bios Briva
genannt (Ruric. epist. 2, 24. Gregor. Tur. a. O.).

,Briicke iiber die Correze', das heutige Brive la-

Gaillarde (ddp. de la Correze). Desj ardins
Ge"ogr. de la Gaule H 425. Longnon Geogr.
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525f. Davon Brivensis bei Leblant Inscr. chr^t.

de la Gaule II p. 345.

8) Briva Sugnutia. Vico Brivae Sugnutiae
auf der Inschrift Bull, de la soc. des antiquaires

de France 1877, 199, heute das Dorf Breves an
der Yonne (dep. Nievre). Holder a. 0. Des-
jardins Geogr. II 473.

4) Brivae vicus bei Gregor. Tur. in glor. con-
fess. 79. Brives bei Issoudun? Desjardins
Ge"ogr. II 427; dagegen Longnon Geogr. 465.
Dasselbe Wort liegt vor in den Stadtenamen
Brivodurum, Samarobriva u. a. Vgl. Brivas,
Brivates. [Ehm.]

Brivas (von briva, keltiscb = Brticke), Ort
in Aquitanien, vicus der eivitas Arvernorum.
Sidon. Apoll. carm, XXIV 16 hine te smeipiet
benigna Brivas, sancti quae fovet ossa luliani.

Auch vicus Brivatensis und ahnlich genannt bei

Greg. Tur. (Zeugnisse bei Holder Altcelt. Sprach-
schatz s. v.). Heute Brioude (aus Brivatem ge-

bildet), dep. Haute-Loire. Longnon Geogr. de
la Gaule au Vie siecle 492ff. [Ihm.]

Brivates, Hafen in Gallia Lugudunensis, Ptol.

n 8, 1 (BQiovdrtjg Xt/trjv). Man bat den Namen
wiederfinden wollen in dem Flussnamen Brive'

oder Brivet (Nebenfluss der Loire). Desjardins
Geogr. de la Gaule I 292 (vgl. p. 314. 485)
sucht ihn au nord-ouest de I'etang ancien de la

Briere (vgl. pi. Vni). C. Mllller zu Ptol. a. 0.

Nach Pinder und Parthey ist damit vielleicht

identiscb Blivida Geogr. Bav. IV 40 p. 298.

Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Brivines. Ein cives Brwines auf der In-

schrift von Lauingen CIL III 5878. [IhmJ
Briula {BglovXa Strab. XIV 650 [codd. Bqi-

ovla\ ;
IJgiovXia Hierocl. 659, 7 ; der Name viel-

leicht vom thrakischen jigla = Stadt, vgl. Badet
Lydie 52), xaxoixia in Karien am Fuss des Me-
sogis, Antiocheia nordOstlich gegenuber im rech-

ten Ufergebiet des Maiandros, Strab. a. a. 0. Nach
Plin. n. h. V 120 zum Conventus iuridicus Ephesos
gehorig, nach Hierocl. in der ixaQxta Asia. Die
Mtinzen weisen auf Kulte des Somiengottes, der

Kybele und des Dionysos, Head 548. Bischofs-

sitz nach den Act. concil. und den Notit, Earn-
say As. Min. 104. Jetzt Bilara. E. Purser-
Hogarth Bev. Arch. 1887 II 355. [Burchner.]

BriYOdnrum , Station an der von Augusto-
dunum nach Lutetia fiihrenden Strasse, zwischen
Condate und Belca (Itin. Ant. 367. Tab. Peut.),

wie man annimmt, das heutige Briare an der Loire.

Desjardins Table de Peutinger 33; Geogr. de

la Gaule H 472. Holder Altcelt. Sprachschatz

s. v. Vgl. Breviodurum. [Bim.]

Brixa s. Brisoana.
Brlxaba (Bgig'd/la), angeblich eine Anhohe

am Flusse Tana'is, gedeutet mit y.oiov uhamov,
Ps.-Plut. de num. 14, 4. Selbst wenn das siidliche

Vorgebirge Tauriens, Kriu metopon, jetzt A'i-Tod6r

genannt , gemeint sein sollte , so ist es fraglich, i

ob der erfinderische Autor mit der Behauptung,
dieses Vorgebirge habe in der einheimischen (tau-

rischen) Sprache gleichbedeutend B. geheissen,

Glauben verdient; in keiner bekannten Sprache
bieten sich dazu Anklange. [Tomaschek.]

Brixantai s. Brixentes.
Brixantus, keltische Gottheit auf einer bei

Moulins-Engilbert (dep. Nievre) gefundenen In-

schrift, Orelli 1925 AugufstqJ sacrum deo Bri-
xantu propitiu (?). Holder Altcelt. Sprachsch.

s. v. Steuding Boschers Lex. s. v. verweist auf
die BQi^dvtai des Ptol. [Ihm.]

Brixellum (so Inschriften und Autoren meist,

Bgl^e/J.ov Ptol. in 1, 46; Einwohner Brixellani

CIL XI 1027. Orelli 3734), weniger gut Bri-
xillum (Plin. Ill 115. CIL VI 2381. Sidon. Apoll.

epist. I 5; Bq'&Mov Plut. Otho 5. 10. 18) oder

) Brexillum (Paul. Diac. hist. Lang. II 29. Ill 18.

19. IV 28), Stadt in Gallia Cispadana am rechten

Ufer des Padus, jetzt Brescello. Genannt zuerst

in der Kaiserzeit, besonders als Ort des Todes
und Grabes des Otho (Tac. hist. II 33. 39. 51.

54. Sueton. Otho 9. Plutarch. Otho a. a. 0.). Pli-

nius nennt es III 115 Colonie, vielleicht irrtum-

lich: die Inschriften geben iiber die Magistrate
keinen Aufschluss. Die Tribus der Stadt war
die Arnensis (Kubitschek Imp. Kom. tributim

) discr. 96). In spater Zeit nennt es Ambrosius
epist. II 18 = I 39 als halbverfallen. Dagegen
erscheint es bei Paulus Diaconus wieder als fester

und nicht unbedeutender Platz. Erwahnt noch
in den Itinerarien (Antonin. 283. Geogr. Bav. IV
33 p. 272; vgl. die Beisebeschreibung des Sido-

nius Apollinaris a. a. 0.); gelegentlich von Pli-

nius VII 163. Phlegon. macrob. 1. 3; auf Inschr.

aus Bom CIL VI 100. 2379 (sechsmal). 2381b.
Eph. epigr. IV 887 ; aus Koln, Bonner Jahrb. 1884,

) 136. Lateinische Inschriften aus B. CIL XI 1023
—1047. Vgl. auch Not. d. scavi 1892, 39.

[Hulsen.]

Brixentes, Volk in den Alpen auf der In-

schrift von Tropaea Augusti bei Plin. n. h. Ill

137 genannt (Var. Brixenetis) zwischen Calu-
cones und Lepontii, CIL V 7817. Die bei Ptol.

II 12, 2 erscheinenden Bqi^avxai (xaziyovot de xijs

'Paixiag xd ftev aQxxixwxsQa Bgi^avzai) sind wohl
dieselben (vgl. C. Miiller zu Ptol. a. 0.). Nur

i durfte man sie dann nicht in die Gegend von
Brixen setzen, da Ptolemaios die B. dem nOrd-

lichen Teil von Baetien zuweist. Andere meinten
daher, die B. des Ptol. seien vielmehr = Brigantii

(s. d.). Zeuss Die Deutschen 236. [Dim.]

Brixia. 1) Brixia (Brixa im Itin. Hierosol.

558 und der Inschr. bei Mommsen Inscr. helv.

268; Bg^i'a Strab. V 213; Be i~ia Ptol. ni 1,

31), Stadt der Cenomanen in Oberitalien (Liv.

V 35, 1. XXXII 30, 6. Iustin. XX 5. Plin. Ill

• 130. Ptol. a. a. 0. ; irrtiimlich teilt sie Strab.

a. a. 0. den Insubrern zu) nicht weit vom Fliiss-

chen Mela (jetzt Mella) (so correcter Philarg.

ad Verg. Georg. IV 278, wogegen Catulls flavus

quam molli percurrit flumine Mela, 67, 33, dich-

terische Freiheit ist; durch die Stadt fliesst ein

Nebenbach des Mella, modern Garza genannt),

jetzt Brescia. Als die Cenomanen (225 v. Chr.)

sich giitlich den Bo'mern unterwari'en , wurde
B. ein Hauptstiitzpnnkt der rOmischen Macht (die

Cenomanen heissen Brixiani Galli bei Liv. XXI
25, 14): spater stand es hinter anderen Stadten,

so dem als seine Tochterstadt geltenden (Catull.

67, 34) Verona zuruck ; Strabon nennt es in einer

Beihe mit Mantua und Comum. Augustus hat

hOchst wahrscheinlich nach 27 v. Chr. eine Co-

lonie, aber nicht von Veteranen, nach B. gelegt

:

daher der vollstandige Name colonia eiviea Au-
gusta Brixia (CIL V 4212 und Pais Suppl. 1273).
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Die Tribus von B. war die Fabia (Kubitschek
Imp. rom. tributim discriptum 108). Die Stadt

tritt, obwohl sie sich auch in der Kaiserzeit eines

bedeutenden Wohlstandes erfreut haben muss und
haufig als Heimat von Soldaten genannt wird

(Verzeichnis bei Bohn Eph. epigr. V p. 252;

s. auch CIL Vn 704), in der Geschichte wenig

hervor. Genannt wird sie in den Itinerarien (An-

tonin. 127; Hieros. 558. Tab. Peut. Geogr. Bav.

weil sie durch Schlaf ihre Pflicht versaumten

und nan den Zorn des Vaters fiirchteten (der kni-

dische Chersonnes hangt ja gerade durch die Sage

von den StaphylostOchtern mit dem delischen

Apollonkultus zusammen, und auf ihm besass eine

derselben, Hemithea, gleichfalls ein beruhmtes

Incubationsheiligtum). Auch Halia-Leukothea auf

Bhodos (Diod. V 55) und die urspninglich gewiss

identische Ino-Leukothea der Kulte von Boiotien,

TV 30 p. 252). Im J. 452 wurde B. von den 10 Samothrake, Megaris. Lakonien u. a. (Welcker
Hunnen unter Attila gepliindert (Paul. Diac. hist

Bom. XIV 11), erholte sich aber wieder und er-

scheint in der Langobardenzeit als wichtiger Ort

und Hauptstadt eines Ducatus (Paul. Diac. II 82.

V 36). Die antiken Beste in B. sind zahlreich

und zeugen von der Bedeutung der Stadt : her-

vorzuheben der sog. Tempel des Hercules, korinthi-

schen Stils, jetzt als Museum dienend, (vielleicht

das Capitolium der Stadt, welches in den Acta

Faustini et Iovitae erwahnt wird: Acta SS. Febr. 20

12, vol. V p. 806). Benachbart dem Tempel be-

deutende Beste eines Theaters, ferner Portiken,

vieUeicht zum Forum gehfirig; ein Offentliches

Gebaude, sog. Curia. Vgl. Museo Bresciano illu-

strate Br. 1838 (mit Planen und Aufnahmen).

Einer von Augustus und Tiberius in die Colonie

gefuhrten Wasserleitung gedenkt die Inschrift CIL
V 4307. Als Kunstwerk hochbedeutend ist die

1826 hier gefundene Bronzestatue der auf den

Gotterl. I 643ff. S. Wide Lakon. Kulte, Index s.

I no), die Betterin des Odysseus aus Meeresgefahr,

gehOrt in diesen Gestaltenkreis. [Dummler.]

Brocarum s. Brovonacae.
Broechus, Cognomen in der gens Annaea (s.

Annaeus Nr. 8) und Furia (s. auch Armenius
Nr. 2 und Iunius), bezeichnet ursprunglich einen

Menschen mit vorstehenden Zahnen. Unbekannt

ist das Nomen gentile bei den Folgenden : [Klebs.]

1) Broceus quidam non malus rhetor bei Sen.

contr. II 1, 23 mit einer Sentenz erwahnt. An
Identitat mit Cornelius Bocchus (s. d.) denkt

Kiessling Index zur Senecaausgabe 533 unter

Verweisung auf Mommsen zu Solin. XVH; s.

indes Teuffel-Schwabe B. L.-G.5 S. 709.

[Brzoska.l

2) Bgoyxog ist mit Veranius einer der beiden

S^/mqxoi, die nach der Ermordung des Kaisers

Gaius im Auftrage des Senats zu dem im Prae-

Schild schreibenden Victoria (Mus. Bresc. Taf. 38 30 torianerlager weilenden Claudius gehen: Joseph.

—40; vgl. Friederichs - Wolters Bausteine

nr. 1453). Griechische Inschriften aus B.beiKaibel
IGI 2302-2304, lateinische CIL V 4197—4852.
8882—8888 und bei Pais Suppl. 676—690.
1267—1283. Vgl. auch Not. degli scavi 1877,

74f. 1890, 270. [Hlilsen.]

2) S. Bricia.

Brixls, vicus bei Greg. Tur. hist. Franc.

X 31, 5. Nach Longnon Geogr. de la Gaule

ant. XIX "234. [Henze.]

3) T. Broechus, mutterlicher Oheim des Q.

Ligarius, Cic. p. Lig. 11. 32, sein Sohn ebd. § 11,

Brocchorum domus § 33. [Klebs.]

Brochantas (Bgoxavtag, 6 = Eegenbach?)

ein gt'af in der Umgebung von Smyrna, 1228

in einer Urkunde des K. Ioann. Duk. Vatatzis

genannt. [Biirchner.]

Brochoi (Be6ym Polyb. V 46, If. 61, 8), Castell

au Vie siecle 266 heut Beignac (fruher Braye-sur- 40 in Koilesyrien, das mit dem gegeniiberliegenden

l'Indre), dep. Indre-et-Loire. Holder Altcelt.

Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Brizaka (Bg/faxa), Stadt in Gross-Armenien,

Ptol. V 13, 14. [Baumgartner.]

Brizana s. Brisoana.
Brizice s. Brendice.
Brizo (Bqi^o)). Eine altertiimliche, auf Delos

verehrte Gcittin. Unsere Nachrichten bei Athen.

Vm 335 a. Etym. M. s. v. Hes. s. Bqi(oT. Eu

Gerrha den Pass, der zu der Marsyasebene zwischen

Libanon und Antilibanos fuhrt, beherrscht; nicht

identiflciert. [Benzinger.]

Brochullos, aus Chaironeia. Archon daselbst

2. Jhdt. v. Chr., IGS I 3343. [Kirchner.]

Brocolitia s. Procolitia.

Brocomagas {BQtvy.6iia.yos Ptol. II 9, 9;

C. Miilfer vermutet BQwxofiayos), Stadt der Tri-

boker in Gallia Belgica, an der Strasse von Ar-

stath. zu Horn. 1720, 57 gehen auf das zwcite 50 gentorate nach Colonia Agrippina (Itin. Ant. 253

Buch der Delias des delischen Antiquars Semos

zuruck (FHG IV 493), welcher den Namen bereits

richtig von /Wf<u = schlafen ableitete mit Be-

nrfung auf Od. XH 7. Sie giebt den traumen-

den (Frauen?) Orakel (also fand wohl in ihrem

Heiligtum Incubation statt), welche sich haupt-

sachlich auf Rettung aus Gefahren zur See be-

zogen. Die Weihgeschenke, welche ihr die deli-

schen Frauen darbrachten, batten die Gestalt von

Jrocomago; Tab. Peut. Broeomacus). Hier er-

focht Iulian hn J. 356 einen Sieg fiber die Ger-

manen, Amm. Marc. XVI 2, 12 (Brotomagum).

Auf dem Meilenstein Brambach CIBh 1953 (3.

Jhdt.): CfivitasJ Trib(ocum) a Vrofcomago).

Heute Brumath im Elsass, mit Altertumern. Dort

gefundene Inschriften Brambach CIBh 1897—

1901. Desjardins Table de Peut. 10; Geogr.

II 460. Bacmeister Keltische Briefe 57. 120.

Kahnen, welche mit allem Guten gefullt waren; 60 Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. Brocamagos

nur Fische waren ausgeschlossen. Nach Qsener
Gotternamen 147 ist sie als SchlafgOttin eine ev-

Sdve/iog. Der sicher einst vorhanden gewesene

Mythos zu diesem interessanten Kulte ist nicht

erhalten. Vielleicht gehorte die Gcittin wie Brito-

martis und die beiden Tochter des Staphylos

(Diodor. V 62) zu jenen Gestalten, welche sich ins

Meer stiirzten und dann Heroinen werden, letztere,

f.Feld des Brocos'). Much Deutsche Stammsitze

105. [Era-]

Brodentia (Beodevria), Ort im sudlichen Ger-

manien (xaga rov Aavovfitov xorafiov) bei Ptol. II

11, 15 (Var. BQOvSevxia, BQodelua); wie C. Miil-

ler (zu Ptol.) vermutet, das heutige Brenz in

Wtirttemberg (Jagstkreis). Holder Altcelt. Sprach-

schatz s. v. [Ihm.]
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Brodiontii, Alpenvolk auf der Inschrift von
Tropaea Augusti (La Turbia) bei Plin. n. h. Ill

137 genannt zwischen Sogiontii und Nemaloni.
CIL V 7817. Desjardins Geogr. de la Gaule
II 254. Ob identisch mit den Bodiontiei (s. d.)?

[Ihm.]

Brogitarus, Galater (Gallograecus), Schwie-
gersohn des Konigs Deiotarus; P. Clodius ver-

kaufte ihm wahrend seines Volkstribunates (im
J. 58) fiir schweres Geld (grandi peeunia) das
Priestertum der Mater Magna zu Pessinus und
den Konigstitel; beides liess er ihm lege tribu-

nieia durch das Volk verleihen, Cic. p. Sest. 56;
har. resp. 28—29, erwahnt audi de dom. 129; ad
Q. fr. II 7, 2. [Klebs.]

Bromagus, Ort in Helvetien an der Strasse
Aventicum (Windisch)- Vivisco (Vevey), Itin. Ant.
352 und Tab. Peut. (hier Viromagus, welche
Lesart Holder Altcelt. Sprachschatz vorzieht),

heute wahrscheinlich Promasens. D'Anville No-
tice 180. HaHer Helvetien unter den ROmern
II 236. Desjardins Table de Peutinger 36.

[Ihm.]

Bro[manenses i], Gemeinde bei Bergamo, der
Name kann erhalten sein im heutigen Brumano.
CIL V 5203 vicanis Brofmanensibus?] Anesia-
tibus (Mommsen CIL V p. 557). [Ihm.]

Brombeerstrauch. Genuss-, Heil- und Nutz-
pflanze, Rubus fruticosus L. Griechisch: 6 fidxog

{fi fiogrjt) und to yafia.tfla.Tov, to fldxivov und
fiogov (Beere), f}axa>dr]g (Adj.). Lateinisch: rubus
(Strauch), rubetum (Gebtiseh), morum (Brombeere,
auch Maulbeere). Neugriechisch: /Sara. Italienisch:

rovo (di macchia), russa di mora, more. Unter-
scheide: 1) xwdgflaxov Hundsrose, wilde Rose.

2) idatov, fidxog Idaia, idaeum, italienisch rovo
ideo Himbeerstrauch. Beschreibung bei Theo-
phrast : Der ftdxog hat Dornen (dxav&wdt]g h. pi. I 5,

3) an den Blattern (to: de <pvV.a izagaxav&t(ovxa I

10, 6), am Stengel (eyei dk evia xai xov xavXov
axa.vdit.ovxa . . . oior fidxog I 10, 7), an den jungen
Trieben (nxogddxav&a VI 1, 3). Er gehOrt zu den
immergrunen Pflanzen (deirpvkXa I 9, 4). Er wachst
tiberall, auf trockenem Acker (vgl. Horn. Od. XXIV
230, wo Laertes yetgTddg x' em yegoi fldxaiv evexa
tragt), wie in feuchtem Boden (<pvexai de xai eni

xotg iyvdgoig xai ev xotg fygoTg III 18, 3; Vgl.

IV 18, 1). Die traubenartigen Fruchte wachsen
seitlich, wie an der Spitze (xai dxgoxagnov xai

nlayioxagxov III 18, 12), Eine Art des Strauches
wachst aufrecht, die andere kriecht am Boden
(dgdotpvrjs und zaiiaifSaxov HI 18, 4). Genossen
wurden die sog. Beeren ; nee rubos ad maleficia
tantum genuit natura ideoque et mora his, hoc
est ret hominibus cibos, dedit (Plin. XXIV 117).

Des Aristoteles Schiiler Phanias von Eresos nannte
die Prucht ykvxvzaxov xai {jdioxov oxe zienavdeir)

(Athen. II 51 e). Man kochte auch den Saft ein

(Pallad. r. r. XIV 16). Natiirlich rechnete der
Traum vom goldenen Zeitalter zu den freiwilligen

Gaben der Natur, die der Mensch genoss, auch
in duris haerentia mora rubetis (Ovid. met. I

105); vgl. den rubus asper des Virgil (Eel. Ill 89).
Geheilt werden mit diesem singulars remedio
zahllose Leiden (Plin. XXIV 117—120). Ein grie-

chischer Arzt nannte die Beeren ohyoxgoya xai

eiiax6fiaxa *<" evexxgtza (Athen. n 51 f). Galenus
(de alim. fac. II 13) hebt ihre astringierende

Wirkung hervor. Auch die Blatter (Dioscor. de

m. m. IV 37) und der Stengelsaft (Scrib. Larg.

113. 128. 131) dienten medicinischen Zwecken.
Benutzt wurde der Strauch ferner: 1) wegen der

Dornen zu Zaunen wie andere dornige Straucher

(Comm. r. r. XI 3, 4. Pallad. r. r. I 34, 5);

2) wegen der Blatter als Weide fur die Schafe

[paseuntur horrentis rubos Verg. G. HI 315).

Heutzutage sieht man in letzterem ein Hindernis
fiir das erstere (Lenz Bot. d. Gr. u. Rom. 82).

Wirr ist die Terminologie bei Athenaios (n 51)

und bei den Tragikern (ebd.); klarer bei Plinius

(mora nascuntur et in rubis XV 97 ; rubi mora
ferunt XVI 180) und vor allem Theophrast. Letz-

terer zahlt freilich das xwdgflaxov , wie sehon

der Name andeutet, zu den Arten des fldzog (h.

pi. Ill 18, 4); ersterer auch noch das idaeum
(n. h. XVI 71). So mag es zweifelhaft bleiben, ob
des Sophokles fiogerj, des Vergil sanguineis moris
(Eel. VI 22) vom B. gelten. Geographisch
ist der fidxog von Bedeutung, weil er manchem
Ort den Namen gab, z. B. in Attica (Bdxt) dijfios),

bei Troia (Baxieia), bei Priene (Bazlvr/zov). My-
thologisch ist er als Trager schwarzer Friichte

und stechender Dornen ein Gewachs der Unter-
welt und des Missgeschickes. Vgl. Apollod. Ill

12, 1. Eust. zu II. II 814. Schol. zu II. XXI 236
(Murr Pflanzenwelt in d. griech. Myth. 274). Die
schwierige Unterscheidung der fioga oder p&ga
von den Maulbeeren und Sykomoren behandelt

V. Hehn Kulturpfl. 374ff. [Max C. P. Schmidt.]

Bromias (Bgo/iidg), Tochter des Deiniades,

eine Flfltenspielerin. Sie erhielt von Phayllos,

dem Tyrannen der Phoker, mehrere scho'ne Weih-
geschenke aus den delphischen Tempelschatzen.
Als sie einst den pythischen Nomos blasen wollte,

wurde sie vom erzurnten Volke daran verhindert,

Theopomp. bei Athen. XIII 605 B. [v. Jan.]

Bromie (Bgofify, Bgofila, Bgofitj; vgl. Bro-
mios). 1) Tochter des Okeanos, Nymphe, welche
mit ihren Schwestern den Dionysos auf dem Berge
Nysa aufzog, Hyg. fab. 182. Schol. Verg. Eel. VI
15 (Skol. 5 bei Berg k PLG in 644 Bgouiaig
Nvftxpaig).

2) Beiname der Artemis, Orph. hymn. 36, 2.

3) Bakchantin, Nonn. Dion. XXI 64. 88.

[Hoefer.]

Bromios (Bgo/tuog). 1) Beiname des Dionysos,

sehr haufig in der Poesie: Aischyl. Eumen. 24.

Pind. frg. 75. Eurip. Bakch. 66 u. 0. Pratin. frg. 1.

Philoxen. frg. 4. Paian des Aristonoos, Philol. LIII
Erganzungsheft 5; in dem Orakel bei Demosth.
XXI 52; in poetischen Inschriften IGS I 1799.

H 2484. IGI 889. 1224. 1857. CIG 1177; bei romi-

schen Dichtern Ovid. met. IV 1 1. Lucan. V 73. Verg.

cop. 20. Dracont. II 106. VI 17. CIL in 686; zahl-

reiche weitere Belege bei Bruchmann Epithet,

deor. 81f. Uber den metonymischen Gebrauch
vgl. Reich en berger Entwickl. d. metonym. Ge-

brauchs v. Gotternamen 40ff. 79f. 99f. B. wie

das Beiwort egiflgo/iog kennzeichnet den Dionysos

als den Gott, bei dessen Pesten und Umzugen
rauschender Larm (vgl. Horn. Hymn. 26, 10 figd-

fiog) erscholl
;
vgl. Cornut. 30. Alte unzutrelfende

Erklarungen beziehen das Wort auf den Larm
der unter Blitz und Donner erfolgten Geburt des

Gottes, Diod. IV 5, 1. Schol. Horn. II. I 354.

Etym. M. Etym. Gud., vgl. xvntflQOfuo; bei Nonn.
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Dionys. XIV 229 ; oder auf die Erziehung durch

eine Nymphe Brome oder Bromie, Serv. Eel. VI 15.

Hyg. fab. 182; oder bringen B. mit flood zusam-

men, Suid.

2) Beiwort des Ares (?), Lyr. graec. frg. adesp.

108 Bgk.: Boofnie, dooaxoip6Q\ 'Ewdfae, nokefio-

xekade ,
ndxeg ~Aqt\. Dionysos und Ares hatten

Beziehungen zu einander, Dionysos selbst wurde

'EvvdXiog genannt (Macrob. sat. I 19, 1), und so

Bronte (Bqovtti). 1) Der personificierte Donner,

Orph. hymn, prooem. 39 (Boovxai), nach Plin.

n. h. XXXV 96 (vgl. Philostr. imag. I 14) von

Apelles gemalt.

2) Eines von den Jochpferden des Sonnen-

gottes, Hyg. fab. 183 (Eumelos). Schol. Eur.

Phoen. 3. [Hoefer.]

BgovveTov, die ,Donnermaschine', eine Vor-

richtung des antiken Theaters, mittelst derer man

Dezieht sich der ganze Vers wohl auf Dionysos, 10 das Gerausch des Donners nachahmte. Bir Platz

vgl. Preller-Robert I 712

3) Beiname des Satyros, Telekleid. bei Hesych.

4) Sohn des Aigyptos, den die Danaide Erato

ermordete, Apollod. II 1, 5, 7. [Jessen.]

5) Epikureer, wie Philodemos Schtiler des

Zenon aus Sidon, vgl. it. aij/i. col. 19, 9. 20, 10.

Nach Philod. vol. rnet. p. 64 ed. Sudh. verfasste

er eine Schrift jtegi xexv&v, in welcher die Pra-

gen el fj laxQtxij xeyyr\, el f\ ygafifiaxtxtj xeyvq

war in den Hinterraumen der Skene. Erzene Ge-

fasse, in die Steine geschflttelt wurden, oder mit

Steinen gefiillte Schlauche, die gegen Erz ge-

schlagen wurden, spielten bei dem /J. die Haupt-

rolle; die Einzelheiten werden verschieden be-

schrieben; vgl. Poll. IV 130: to de fi. into zfj

axtjvfj Sitia&ev aoxol y>t]<pmv Ifrnkeoi diaiyxm/iivot

(peQOvxai xaxd yaXxa>fidxo>v, ahnlich Suid. (Schol.

Aristoph. Nub. 294): vito xtjv oxrjvrjv Si fjv dfi-

el fi QrjxoQixij xsxvi] behandelt wurden. Auffal- 20 qjitpooevs yrjrpTdag ex<ov ttaiaxxiag • nv de teprjs

lend ist es, dass er, obwohl Epikureer, die Rhe

torik als eine nofaxix&v Xoyatv xexvr] gelten lasst,

eine Ansicht, gegen welche Philodem, wenn auch

in rucksichtsvoller Form (vgl. col. 34, 13 srgo?

x6v tpilxaxov Bqo/mov), mit Entschiedenheit pole-

misiert.
'

[v. Arnim.]

Bromiskos (Boofiloxog), Ort in Makedonien,

im Thai Aulon (s. d. Nr. 8) am Ausfluss des Sees

Bolbe (s. d.), Thuk. IV 103, 1. Nach Steph.

XaXxovg, els ov at xprjifoi xaxrjyovxo xai xvi.io/tevot

fix0* dnexekovv eotxdxa (Soovxfj, in etwas anderer

Art stellt Hero den Hergang dar de autom. p. 263

(vgl. Arch. Jahrb. V 75, 4) : dyyeia 6uiooxd£ovxai

flagr; exovxa tVa <peq6(ieva ini ditp&eoag ^gag xai

steQixexafievtjg xrjg f}vQOrjs xa&djxeg ev xv/JJtdvois

xov fixov ojioxekfj. BvQoai staxayovoai , die den

Donner nachahmen sollen,' werden vom Anon, de

com. bei Dubner p. XX 28ff. genannt; als ijxeTa

Byz.. welcher Bogyiioxog schreibt, wurde dort Eu- 30 bezeichnet Schol. Arist. Nub. 292 die Donner

ripides durch Hunde getotet. Das Grab des Dich-

ters zeigte man in.dem nahen Arethusa (s. d.

Nr. 8) ; doch muss letzteres deshalb mit B. nicht

identisch sein. Tafel Via Egnatia orient. 7f.

Neuerdings ist der Name in der Form Bogfiioxog

auch in den attischen Tributlisten (vom J. 425)

nachgewiesen worden, Reinach Chron. d'Orient

494. [Oberhummer.]

Bromos. 1) Kentaur, auf der Hochzeit des

maschinen. In Rom wurde die einfachere Art des

(3. (eum clavi et lapides in labrum aeneum coi-

eerentur) durch Claudius Pulcher in einer nicht

naher beschriebenen Art verbessert, vgl. Fest. ep.

p. 57, 10 (Claudiana tonitrua). Fiir das rOmische

Theater vgl. noch Vitr. V 6, 8. Phaedr. V 7, 23

(Arnold AltrOm. Theatergebaude 17, 5). Donner-

schlage werden schon in den Dramen des 5. Jhdts.

erwahnt (Aesch. Prom. 1082. Soph. Oed.Col. 1456ff.

Peirithoos von Kaineus erschlagen, Ovid. met. XII 40 Aristoph. Nub. 292) ; wann man zuerst versucht
• ' hat, sie in realistischer Weise durch ein ent-

sprechendes Gerausch hinter der Skene vernehm-

lich zu machen, ist nicht uberliefert. Vgl. A. Miil-

ler Handbuch d. Buhnenaltert. 157. S. auch

KegavvooxoTieTov. [Reisch.]

Brontes (Bg6vzr)g), einer der Kyklopen, Sohn

des Uranos und der Gaia, Hes. Theog. 140 (Enstath.

Od. 1622, 504. Apollod. 1 1, 2. Verg. Aen. VIH 425

und Serv. Nonn. Dion. XTV 59. XXVII 91. XXVIII

454. [Hoefer,

2) S. Hafer.
Brona, nach Plin. n. h. IH 15 eine zum Be-

zirk von Gades gehorige Stadt in Hispania Bae-

tica; die Lage ist unbekannt. [Hubner.]

Broncas, nordische Velkerschaft, welche der

Gothenfiirst Ermanarich unteijocht hatte, lord.

Get. 23. Mullenhoff dachte an gothisch Bair-

mans oder die Permier der uralischen Region

es kOnnten auch die samojedischen Jura'ka, Vu- 50 195fF. 207ff. (Kampf mit Deriades); schwangert

ronka, (ostjak.) Kwalong, gemeint sein; v. Grien
berger Ztschr. f. deutsches Altertum XXXIX
1895, 165, verbindet Vasina-broeam und deutet

dieses gothische Gebilde als ,Raseniander, Bruch-

bewohner'. [Tomaschek.]

Brongos (Bgoyyog), ein durch den Angros (s.

d.) verstarkter Nebenfluss der Donau (Herod. IV

49); nach der allgemeinen Annahme identisch

mit Margus (Morava in Serbien). Kiepert Lehr-

buch der alten Geographie 330; Formae orbis 60

antiqui XVH. W. Tomaschek Die alten Thraker

II 2, 94. [Patsch.]

Brontaios (Bgovxatog), Epiklesis des Zeus als

des Donnerers, wie Brontesios und Bronton, Aristot.

mgi xoofiov 401a 16. Orph. Hymn. XV 9. Com-
paretti Mus. ital. Ill 621. Als Vater der Athena

bei Tzetz. Lyk. Ill; vgl. Wieseler Adversaria

127. [Jessen.]

des Okeanos Tochter Metis (s. Tritogeneia),
Schol. II. VIII 39 ; samt seinen Brfldern von ApoL

Ion getotet. Pherekyd. Schol. Eur. Ale. 1. Vgl.

Kyklops.
* [Hoefer.]

Brontesios (Bgovx^mog) , Beiwort des Zeus

als des Donnerers (vgl. Brontaios, Bronton),

Ubersetzung des rCmischen Iupiter Tonans, Mo-

nument. Ancyran. graec. 10, 9. Cass. Dio LIV

4; vgl. Pre Her Rom. Mythol. I 237.
[Jessen.]

Brontinos (BgovxTrog) oder Brotinos (Bgo-

xtvog, BgwxTvog) aus Metapont (Iamblich v. Pythag.

267), Anhanger und Schwiegervater oder, anderer

Uberlieferung zufolge, Schwiegersohn des Pytha-

goras durch seine Tochter oder Gattin Theano

(Diog. Laert. VHI 42 ; Iamblich v. Pythag. 132

nennt sie Deinono), nach einer unglaubwiirdigen

Quelle auch Lehrer des Empedokles (Diog. VHI



891 Bronton Bronze 892

55). An ihn nebcn anderen hatte der Krotoniat
Alkmaion seine Schrift gerichtet (Diog. VIII 83).

Ein dem B. untergeschobenes neup}'thagoreisches

Buch Ileqi vov xal diavolag citiert Iamblich (de

comm. scient. 8 p. 34, 20 Pesta) ; benutzt haben
es Syrian (in Ar. met. 926 a 2. 935 b 2 Usener),

Ps.-Alexander (in Ar. met. p. 800, 32 Bonitz),

Ioh. Stobaios (Phot. bibl. cod. 167 p. 114a 29
Bekker) und ein Scholiast zu Platons Staat (p.

411 Bekker, 350 Hermann). Vgl. ZellerlaS]
364. 821. inb3 100. [B. Wellmann.]

Bronton (Bqovtojv). Dieser Beiname , der
dem griechischen Zeus fremd ist (man findet Bqov-
xaioq nur in den Orphika Hymn. V 19 ;

vgl. Arist.

de mundo 401a 17), erscheint auf zahlreichen
kleinasiatischen Inschriften. Die Hauptstatte des
Kultus des Zens B. war allem Anschein nach in

Dorylaemn (CIG 3810. 3817 b. v. Domaszewski
Arch.-epigr. Mitt. VII 174ff. nr. 14. 16. 18. 29. 33.

G. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berlin 1888, 8661
nr. 10. 11. Preger Athen. Mitt. XIX 1894, 311
nr. 9—11. Radet Arch. Miss. Scientif. VI 1895,
568 nr. 12ff.), wo nach Cavedonis Vermutung sein

Bild auch auf den Miinzen dargestellt war (Mi on-
net IV 285, 520; Suppl.VII 557, 327; vgl. Ca-
vedoni Ann. d. Inst. XIX 1847, 132). Aber
auch sonst wird er oft in Phrygien (Prymnessos,
CIG 3819; Kymak, 3822; Cotyaeum, Perrot
Explor. Galatie p. 116; und besonders Nakolea
vgl. Ramsay Journ. hell. Stud. HI 1882, 123ff. i

V 1884, 258ff.) und Galatien (Ogur CIG 4135;
Laodicea combusta Athen. Mitt. XHI 235, 1

Ad ^Qovrmvn xal aorgaTiTovvzi) erwahnt. Selbst
in Bom ist sein Kultus friihzeitig wohl durch die

phrygischen Preigelassenen verbreitet worden (CIG
5931. 5933 = IGI 982. 983. CIL VI 432. 733.

2241). Er muss dort mit dem Zeus Boovxrjoiog

(Mon. Ancyr. CIL III p. 780, 5; vgl. doch Cass.

Dio LIV 4) dem lupiter Tonans, welchem Augu-
stus einen Tempel auf dem Capitol stiftete (P Tel-

ler Rom. Myth. I 237; vgl. CIL XIV 252), nicht

verwechselt werden. Wie gewflhnlich, wenn wir
fiber einen Gott nur durch Inschriften infor-

miert werden , sind wir fiber das Wesen dieses

,Donnerers' sehr im unklaren. Die Beinamen

fisyag (IGI 982), sxr/y.oog (IGI 983), sanctus
(CIL VI 432) sind ganz allgemein

;
merkwfirdiger

ist das Epitheton jiarrjo (Journ. hell. Stud. Ill

124), aber es genugt nicht, um den B. ohne
weiteres dem phrygischen liana; gleichzustellen

(s. Papa s). Noch interessanter ist in Rom die

enge Verbindung zwischen seinem Kultus und
den Mithrasmysterien , welche sich CIL VI 733
kund giebt. Auch in Kleinasien geschieht eine

Stiftung dem Zeus B. y.aza xsXevoiv deov <I>ot(iov

(v. Domaszewski a. a. O. nr. 14), und auf einem
rOmischen Denkmal des Zeus B. ist Apollon dar-

gestellt (CIL VI 432). Er muss also offenbar in

irgend einer Beziehung zum Sonnengott gestanden
haben. Ramsay hat schon hervorgehoben, dass
in Kleinasien fast jede Inschrift, wo der Zeus B.
erwahnt wird , ein Grabstein ist , so dass dieser

Gott zugleich einen himmlischen und chthonischen
Charakter gehabt haben muss. Damit stimmt
auch iiberein, dass er zusammen mit Hekate ver-

ehrt wurde (CIL VI 733 sacerdos del Brontontis
et Hecate). Auf den Miinzen, wo Cavedoni den
Zens B. erkennt, ist er ganz nach griechischer

Art, sitzend mit Donnerkeil in derRechten und
Scepter in der Linken, dargestellt. Tiber die Wid-
mung Ad vyjioxcp §Qovraiqi Athen. Mitt. VI 135
vgl. Hypsistos. [Cumont.]

Bronze. Die Erfindung der B. , d. h. der

Mischung des Kupfers mit einigen Teilen Zinn,

wodurch ersteres zaher und zu praktischer Ver-

arbeitung brauchbarer gemaoht wird, als es im
reinen Zustande ist, geht in uralte Zeiten der

menschlichen Kultur zurfick. Die Agypter, die

allerdings eine Zeit lang das Kupfer unvermischt

bearbeitet zu haben scheinen, mfissen doch bereits

in der funften oder sechsten Dynastie, also schon

um 3000 v. Chr., die B.-Mischung gekannt haben
(Perrot Hist, de l'art I 829). Den Griechen ist

die Kenntnis des Mischmetalls zweifellos auf dem
Wege des Handels und Tauschverkehrs zugekom-
men, und es ist bezeichnend, dass weder die Grie-

chen noch die Rcmer einen besondern Namen da-

fur besitzen, dass vielmehr xaXxog wie aes eben-

sowohl B. als reines Kupfer bedeutet (was Buch-
holz Homer. Realien I 327 fur Homer mit Un-
recht leugnet). Es ist durchaus wahrscheinlich,

dass erstere Bedeutung die ursprungliche, letztere

erst dem Kupfer beigelegt worden ist, als man
dies Metall selbst gewann und auch die Mischung
selbst herzustellen verstand. Wie fiberall, so ging
auch auf dem Boden Griechenlands und Italiens

das sog. B.-Alter, in dem Werkzeuge, Gerate u. s. w.
> aus B. hergestellt wurden, dem Eisenalter, in

dem man sich bereits auf die Verarbeitung des

Eisens und die Herstellung des Stahles zu Waffen
und Werkzeugen verstand, voraus ; die deutlichen

Spuren davon liegen ebenso bei Homer vor (vgl.

Blumner Technol. IV 42ff.), wie die Fundobjecte

diese Thatsache bestatigen (ebd. 46ff.), und bereits

im Altertum war diesc Auffassung allgemein ver-

breitet (vgl. Hesiod. op. 150. Lucr. V 1285. Varro

bei August, civ. dei VII 24). Daher kommt es,

) dass wir den Verwendungskreis der B. in der nach-

homerischen Zeit in vielen Hinsichten zwar sich

erweitern, in manchen aber sich verengern sehen.

Bei Homer sind Waffen und Werkzeuge noch viel-

fach von B. (daneben kam freilich schon Eisen

zur Verwendung, vgl. Helbig Homer. Epos 2 112),

von ersteren namentlich die Schutzwaffen (Helm,

Panzer, Schild); weitere Verwendung fand dann
die B. im Hause zur Verkleidung der Wande (im

Hause des Menelaos Od. IV 71 ; im Palast des

(Alkinoos MI 89), fur Hausrat, besonders Drei-

fusse, Kessel, Becken, Schlfissel, KOrbe u. s. w.,

ferner fur Streitwagen (alsBeschlage). Kunstwerke
aus B. finden wir nicht, hierfur zieht das Epos
noch das glanzende Gold vor; auch zur Geld-

pragung finden wir es noch nicht verwandt, wohl

aber als Tauschmittel. Die Funde geben fur

zahlreiche dieser Verwendungsarten , namentlich

was Waffen und Werkzeuge anlangt, die reden-

den Belege; ausserdem spielen neben den ange-

)fuhrten Gegenstanden unter den Funden auch

die bronzenen Fibeln eine wichtige Rolle, wenn
auch nicht unter denen von Mykenai oder Tiryns,

wo sie so gut wie gar nicht vertreten sind. In

der historischen Zeit tritt bei den Waffen und
Werkzeugen das Eisen immer mehr an Stelle der

B. , die im wesentlichen nur noch als Material

fur Prunkwaffen oder solche, die man den Toten
ins Grab mitgab, sowie fur Schutzwaffen ver-
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wandt wird; daffir nimmt ihre Verwendung fur Ge-

rate des taglichen Lebens und des Hausrats der-

artig zu, dass ein Verzeichnis all der Gegenstande,

die in griechischer und rOmischer Zeit aus B. herge-

stellt wurden, einen grossen Raum beanspruchen

wurde. Eine Wanderung durch die B.-Samm-

lung des Museo nazionale in Neapel vermag davon

eine ungefahre Vorstellung fur die rOmische Kaiser-

zeit zu geben ; lehrreich ist auch Friederichs
Gerate und B. im alt. Museum (Berlins ant. Bild- 1C

werke Bd. II), Dusseld. 1871, um andere Kata-

loge zu ubergehen. In kfinstlerischer Hinsicht

kommen natiirlich in erster Linie die B.-Statuen in

Betracht, die ausserordentlich haufig wurden, als

den Griechen die Technik des Erzgusses, wahr-

scheinlich auch von Agypten oder von Phoinikien

her, bekannt wurde (obschon sie dieselbe fiir eine

eigene Erfindung ausgaben und dem Samiern Rhoi-

kos und Theodoros zuschrieben); da das Material

sehr dauerhaft war und verhaltnismassig billig 2(

gewesen zu sein scheint, so wurde die B. auch

fur kleinere Figurchen, die man teils als Weih-

geschenke, teils zum Schmuck des Hauses ver-

wandte, sehr beliebt, und die Zahl solcher B.-

Statuetten, von der rohesten Arbeit im Vollguss

bis zur feinsten und vollendetsten in durcheise-

liertem Hohlguss, ist heute noch ausserordentlich

gross, wogegen die Zahl der auf uns gekommenen

grOsseren B.-Statuen zwar infolge der Funde von

Pompei und Herculanum und anderer neuer Aus- 3

grabungen erheblich grosser ist, als zur Zeit

Winckelmanns, aber doch im Verhaltnis zu der

riesigen Ffille, die im Altertum einst bestand,

verschwindend klein genannt werden muss. Denn

in den Zeiten der Volkerwanderung und den darauf

folgenden Jahrhunderten, da der Bergbau danieder-

lag und der reelle Wert des Metalls fur praktische

Zwecke den Leuten wichtiger erschien, als der

nicht erkannte Kunstwert, sind die meisten B.-

Statuen in den Schmelztiegel gewandert, ein 4

Los, dem von den fiber der Erde stehen gebliebenen

Kunstwerken nur der Marc Aurel entgangen ist.

Namentlich fiir Portraitstatuen war die B. im

Altertum sehr beliebt; in Griechenland vornehm-

lich bei den zahlreichen Statuen der Sieger hi

den gynrnischen Agonen; spater in der hellenisti-

schen Zeit und bei den Rcmern fur sonstige Ehren-

statuen, die selbst in kleinen Stadten Mannern,

die sich um das Gemeinwesen irgend welche Ver-

•dienste erworben hatten oder denen man sich I

sonst dankbar zu erweisen Anlass hatte, gesetzt

wurden. Diese Sitte, die mit der Zeit geradezu

zur Unsitte wurde, war in Griechenland schon

ziemlich frtih eingerissen, da nach Plin. XXXIV
27 die Athener dem Demetrios von Phaleron 360

Erzstatuen aufstellen liessen, freilich um sie bald

nachher wieder zu zerstoren, ebenso wie die ROmer

dem Marius Gratidianus aus Dankbarkeit in Sachen

«iner Mfinzregulierung in alien Vici Statuen er-

richteten, die dann bald darauf beim Einzug des

Sulla samtlich zertrummert wurden (Plin. XXXIII

132). Dass auch die Etrusker B.-Statuen in sehr

grosser Zahl besassen, zeigt die Notiz bei Plin.

XXXIV 34, dass in Volsinii im J. 265 bei seiner

Eroberung 2000 Erzstatuen gewesen sein sollen.

Andere Zahlen verdanken wir derselben Quelle;

so, dass M. Scaurus in seinem Theater, das doch

nur ein voriibergehend errichtetes war, das Bfihnen-

gebaude mit 3000 Erzfiguren geschmfickt habe,

und dass die Stadt Rhodos nach Angabe des

Historikers Mucianus noch im 1. Jhdt. n. Chr.

3000 B.-Statuen besessen habe, und Athen, Olym-

pia, Delphi nicht weniger (a. a. O. 36). Dabei

waren schon fruher durch die Kriege ungeheure

Mengen von Erzwerken aus Griechenland und

Kleinasien nach Italien entfuhrt worden, wovon

die Nachrichten iiber die Triumphe, in denen

unter den andern erbeuteten Schatzen auch diese

aufgefuhrt wurden, Zeugnis geben; so figurierten

z. B. beim Triumphe des M. Fulvius Nobilior fiber

Aitolien (187 v. Chr.) 785 Erzstatuen gegenuber

nur 230 Marmorstatuen (Liv. XXXIX 5, 15).

tfber den Gebrauch erzbekleideter Mobel liegen

historische Notizen nur sparlich vor. Zu den

Griechen kam der Gebrauch derselben jedenfalls

vom luxuriOsen Orient her, wohl besonders von

Assyrien, bei denen sowohl die Abbildungen, wie

I die noch erhaltenen Reste lehren, dass ihr Mobi-

liar aus Holz, das mit getriebenem Metallblech

verkleidet war, bestand (vgl. Perrot Hist, de

Tart II 723ff.). Im homerischen Epos finden wir

schon die kostbaren d-pfooi mit Metallblech iiber-

zogen, und wenn dies in den reichen Herrscher-

hausern Gold ist (Helbig a. a. O. 121ff.), so

wird B.-Blech jedenfalls nicht selten gewesen sein,

wie auch bei andern Mobeln und bei den Wageri

Metallbeschlage teils belegt, teils vorauszusetzen

Dsind (vgl. ebd. 127). Fur spatere Zeit bezeugt

Thuk. Ill 68, 3, die Anwendung von B. zum

Mobiliar. Nach Rom sollen nach Liv. XXXIX 6, 7

und Plin. XXXIV 14 die ersten erzbelegten MObel

(leeti aerati) im J. 187 v. Chr. durch On. Manlius

Vulso aus Kleinasien gekommen sein. Wie ver-

breitet dieser Luxus, den noch Cicero dem Verres

vorwirft (IV 60), geworden war, zeigen die Funde

von Pompei und Herculanum, doch lehren uns

andrerseits etruskische Graberfunde, dass schon

0 lange vor Bekanntwerden der griechischen Fabri-

cate in Etrurien bronzene oder bronzebekleidete

MObel bekannt waren (besonders das Grab Regu-

lini-Galassi, vgl. Mus. Gregoriano 1 12ff. Martha
L'art etrusque 107). Von Etrurien sind denn auch

schon friihzeitig derartige Erzgerate nebst andern

nach dem Auslande exportiert worden (Cassiod.

var. VII 15); und wenn der Dichter Kritias bei

Ath. I 28 B als Import der Tyrrhener ganz be-

sonders lobt Jias y_a).xos oris xoafiet bopiov iv nvi

>0 y.Qeiq, so werden wir dabei nicht nur an Gefasse

u. dergl. , sondern auch an erzbelegtes Mobiliar

zu denken haben. Tyrrhenische Leuchter, worunter

wir jedenfalls auch eherne zu verstehen haben,

erwahnt Pherecr. bei Ath. XV 700 C. So gehen

sicher auch die Anfange der B.-Plastik bei den

ROmern auf etruskischen Ursprung zurfick, wenig-

stens wird diejenige Statue, die nach Plin. XXXIV
15 die alteste Erzfigur in Rom war, narolich das

aus dem confiscierten Vermogen des Spurius Cas-

50 sius (485 v. Chr.) hergestellte Bildnis der Ceres,

von einem etruskischen Erzbildner gearbeitet wor-

den sein, da um jene Zeit griechische Kunst noch

kaum nach Rom gedrungen war.

Wie der Handel mit B.-Gegenstanden in alter

Zeit vom Orient nach Europa gegangen war, dann

zwischen Griechenland und Etrurien ein lebhafter

Austausch vornehmlich kfinstlerisch verzierter B.-

Gerate stattgefunden hat, so hat das letztere
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Land Jahrhunderte hindurch auch nach dem Norden
Europas B.-Pabricate gesandt, freilich weniger

solche des Kunstgewerbes , als vielmehr Gegen-
stande des praktischen Gebrauches. Dariiber be-

lehren uns die Funde, die den Vertrieb etruski-

scher Erzwaren nach dem Norden duich zahl-

reiche Beispiele belegen (vgl. besonders Gen the
Etrusk. Tauschhand. n. d. Norden 2 10ff.): es sind

nur zum kleinsten Teile Objecte kiinstlerischer

Natur, vielmehr vornehmlich Hausrat, Gefasse

aller Art, Messer, Beile und andere Werkzeuge,
Wagenbestandteile

, Pferdegeschirr , Schmucksa-
chen, besonders Fibeln, Gfirtelbleche, Ringe fur

Hals, Arm, Pinger, ferner Haarnadeln, Knopfe
und dergl.; sodann Waffen, als Schwerter, Dolche,
Lanzenspitzen, Pfeilspitzen, Schilde, Panzer; end-
lich allerlei Opfergerat (s. die Aufzahlung bei

Genthe 21ff.). Bei zahlreichen dieser B.-Funde,

die im Norden bis Schleswig-Holstein and Dane-
mark, England, Schottland und Irland gehen, ist

die etruskische Provenienz durch Analogien und
Parallelen mit italisch-etruskischen Funden hin-

langlich gesichert, wenn auch an einen directen

Handelsverkehr bis nach jenen entfernten Gegen-
den nicht zu denken sein wird.

Die Mischung der B. mag bei kunstvollen

Erzarbeiten, vornehmlich bei Statuen, zwar viel-

fach vom Bildner selbst besorgt worden sein,

doch wurde sowohl fiir kiinstlerische als fiirsonstige,

zumal kunstgewerbliche Arbeiten vielfach die B.

in eigenen Fabriken hergestellt und den Kiinst-

lern oder Erzarbeitern fertig geliefert. In Grie-

chenland war vornehmlich berfihmt das Erz von

Delos, das nach Plin. XXXIV 9 urspriinglich

wesentlich zu Ftissen und Pfeilern von Sofas

(tricliniorum pedibus fulerisque), spater aber

auch fiir statuarische Zwecke verwandt wurde;
Cicero erwahnt vasa Deliaca p. Rose. Amer. 133,

supellex Verr. II 83. 176; vgl. Plin. XXXIII
144. Ferner war beliebt das Erz von Aigina,

da's ebenso wie das delische auch zu Statuen

verwendet wurde, wie denn Plin. XXXIV 10
berichtet, dass sich Polyklet des aeginetischen

(das auch Kanachos benutzte, ebd. 75), Myron
des delischen Erzes bedient habe. Bronzene Kan-
delaber wurden ebenfalls in Aegina gearbeitet,

Schafte (seapi) von solchen in Tarent (ebd. 11).

Die RfSmer schatzten besonders die korinthische

B., die gleichfalls sowohl zu Bildwerken, wie zu

Hausrat, namentlich zu Gefassen (vasa Corinthia)

,

verarbeitet wurde, s. die Stellen bei Blumner
Gewerbliche Thatigkeit 75f. Indessen obschon

Plinins (ebd. 4) angiebt, es habe von dieser B.

drei Arten gegeben: weissliche mit Silberzusatz,

goldgelbe mit Goldzusatz und eine dritte Sorte,

bei der Kupfer, Silber und Gold zu gleichen Teilen

gemischt seien, so ist er doch offenbar nur vom
Horensagen dariiber unterrichtet, und das Ge-

heimnis der korinthischen B., das zu seiner Zeit

schon lange verloren gegangen war, ihm nicht i

naher bekannt gewesen. Denn gerade in der Zeit,

wo die Sammelwut der reichen BOmer sich ganz
besonders auf diese Objecte warf, wusste man
schon nicht mehr recht, wie es um diese B. stehe,

und die seltsamsten Fabeln wurden fiber die Er-
findung dieser Mischung verbreitet und geglaubt

;

vgl. Blumner Technol. IV 183ff. So werden
denn auch diese Notizen fiber Zusatz von edeln

Metallen zum Kupfer lediglich auf spaterer Er-

findung beruhen, um so mehr als neuere Ana-
lysen antiker B. niemals Belege fiir solche Zu-

satze ergeben haben (betreffs des angeblichen Gold-

zusatzes bei dem sogenannten Metallo Spinelli,

Bull. d. Inst. 1878, 142, vgl. die Eichtigstellung

Rom. Mitteil. II 252). Auf jeden Fall wird die

abenteuerliche Erzahlung, wonach die Mischung
erst durch Zufall beim Brand von Korinth 133

) v. Chr. entstanden sei (Plin. a. a. 0. 6) dadurch

widerlegt, dass schon vorher Arbeiten aus korinthi-

schem Erz erwahnt werden (z. B. im Festzug

des Ptolemaios II., Ath. V 199 E. 204 C), obschon

es allerdings nicht erwiesen ist, dass alles, was

aus alterer Zeit als korinthische Erzarbeit be-

zeichnet wird, auch von jener Mischung war, die

die Romer als specifisch korinthische bezeichneten

und die die Kenner sogar am Geruch zu erkennen

behaupteten (Mart. IX 59, 11). Plinius freilich

i (a. a. 0. 7) ist der Ansicht, dass alle diejenigen

Kenner, die Werke beriihmter alterer Meister fiir

korinthisch hielten, getauscht seien, und dass es

aus dieser Mischung nur Gerate, vasa Corinthia,

gabe, wogegen Martial und andere Schriftsteller

unbedenklich von Statuen oder Statuetten - aus

korinthischer B. reden (vgl. Mart. XIV 172. 177.

Plin. ep. Ill 6 ; eine Sphinx erwahnt sogar Plinius

selbst a. a. 0. 48). Andere im Altertum beson-

ders geschatzte B.-Mischungen wurden nach der

Parbe der B. benannt ; so die sog. temperatio

formalis, die den beliebten color Graecanicus
liefert, Plin. ebd. 98, ferner das beruhmte aes

hepatixon (leberfarben), ebd. 8; eine andere Mi-

schung ffihrte den Namen ollaria, ebd. 98, wurde

also wohl vornehmlich zu Kuchengeraten verwandt.

Dber diejenige Mischung, die unserem Messing

entspricht, s. unter 'Ooeixakxoe.
Wie die Angaben des Plinius fiber die korinthi-

sche B., so sind auch die sonstigen Notizen, die

i er fiber B.-Mischungen giebt, durchaus verworreii

und unklar, zumal er von dem doch uberall un-

erlasslichen und fast in alien antiken B. nach-

gewiesenen Zusatz von Zinn nirgends etwas sagt,

daffir vielmehr Silberblei, plumbum argentarium,

als Zusatz anffihrt, XXXIV 97 ; auch die bedeu-

tenden Bleizusatze, die er bei den von ihm mit-

geteilten Legierungen nennt, sind in hohem Grade
bedenklich, vgl. Blfimner Technologie IV 181f.

In neuerer Zeit sind antike B. vielfach auf ihre

Legierung hin chemisch geprfift worden; man
vgl. besonders v. Bib r a Die B.- und Kupferlegie-

rungen der alten und altesten Volker, Erlangen
18*9. FellenbergMitt. d. naturforsch. Gesellsch.

z. Bern 1860 und 1861; anderes bei Blfimner
a. a. 0. 186, 1; ebd. 188ff. Cbersichtstabellen

;

anderes zusammengestellt bei Sittl Archaeol. d.

Kunst 204ff. Diese Analysen haben freilich bis-

her nur sehr wenig sichere Resultate ergeben. Als

erwiesen darf betrachtct werden, dass in den aller-

altesten B.-Gegenstanden des klassischen Altertums

der Zinnzusatz wesentlich geringer ist, als spater,

wo er gewOhnlich 10- 14% ausmacht; ausserdem

flndet sich vielfach Blei zugesetzt, wahrend Zink

fehlt. Bei den griechischen Mfinzen schwankt"

der Zinngehalt zwischen 2% und 17°/() , Blei

tritt erst vom 4. Jhdt. ab als offenbar absicht-

licher Zusatz auf. Bei den rOmischen B.-Munzen

steht es anders, indem hier die altesten Munzen
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einen starken Bleizusatz (12—29%) aufweisen,

wahrend vom Ende der Republik ab dieser so

gering wird, dass er nur als zufallige Verunrei-

nigung betrachtet werden kann ; erst seit Marc
Aurel tritt wieder betrachtliche Bleibeimischung

auf. Der Zinngehalt betragt 5—8%, und Zink
ist seit der Kaiserzeit oft in bedeutenden Quan-
titaten (10—15%) zugesetzt worden (nach Bibra
a. a. 0.). Bei Geraten und statuarischen B.-

Arbeiten aus rOmischer Zeit ist der Zinngehalt]

sehr verschieden (etwa 5—14%); durchgangig

weisen aber die Spiegel einen grOsseren Gehalt

an Zinn auf als andere Gegenstande, von 19%
bis zu 32%, dazu wesentliche Bleibestandteile

(Bibra 79); es ist mOglich, dass es diejenige

Mischung ist, die in den Spiegelfabriken von Brun-

disium fiblich war, wo nach Plin. XXXTV* 160 und
XXXIII 130 die besten Spiegel gefertigt wurden
(nach einer ^^pothese kame sogar das Wort B.

selbst von Brundisium her). !

Was das Technische anlangt, so ist bei den

altesten B.-Geraten in Griechenland wie in Etru-

rien das Treiben von B.-Blech die gewehnlichste

Art der Arbeit gewesen , die sogar bei grOsseren

B.-Statuen zur Anwendung gekommen ist (Paus.

in 17, 6); die einzelnen Teile so gearbeiteter Ge-

fasse wurden in der altesten Zeit durch Nieten

oder Nagel verbunden (vgl. Blfimner Technologie

IV 236), nicht gelotet, wie spater. In der Folge-

zeit wurde auch bei Geraten aus B. das Giess-

!

verfahren mehr oder weniger angewandt, zum
wenigsten fur gewisse massive Telle davon, wie

z. B. die Henkel von Gefassen. In der statua-

rischen B.-Arbeit ist der Guss das spater fast

allein ubliche, und zwar in der Form des massiven

Vollgusses fur kleinere Objecte, in der des kunst-

reicheren Hohlgusses fiir grOssere Figuren. Doch
ist betreffs des technischen Verfahrens auf die

Artikel Erzguss und Toreutik zu verweisen.

[Blumner.]

Broteas (Bgozsa;). 1) Sohn des Tantalos

und der Euryanassa, Bruder des Pelops und der

Niobe, nach der Genealogie der Pelopiden im Schol.

Eurip. Or. 5 (Mant. proverb. II 94), welche Thrae-
mer (Pergamos 61) auf Hellanikos zurfickffihrt.

Er war nach Paus. II 22, 3 der Vater des jungeren

Tantalos, des ersten Gemahls der Klytaimnestra,

welcher sonst als Sohn des Thyestes bezeichnet

wird (Paus. a. a. 0. und H 18, 2. Apollod. ep. 2,

16). Bei den Magneten gait er fur den Verfertiger

des altesten Bildes der Gottermutter an dem Kod-

dinosfelsen (Paus. Ill 22, 4; vgl. Preller Griech.

Myth. I* 649. lis 380). Es ist dies wahrschein-

licn die bekannte frfiher fiir Niobe gehaltene Fels-

sculptur bei Magnesia (Weber Le Sipylos 40.

Thraemer Pergamos 21. Humann Athen. Mitt.

XHI Taf. 1). Bei der Ausgestaltung der Pelo-

pidensage ist auch B. in das Ungluck des den

GCttern und besonders der Artemis verhassten Ge
schlechts hineingezogen worden. Denn Apollodor

(ep. 2, 2) berichtet von ihm, er sei als Jager ein

Verachter der Artemis gewesen und habe behaup-

tet, das Feuer konne ihm nichts anhaben ; deshalb

habe er sich im Wahnsinn selbst ins Feuer ge-

stfirzt (Wagner Apollod. epit. Vat. 159f.).

2) Ovid (Dj. 515f.) nennt einen B., der sich

aus Lebensuberdruss in einen Scheiterhaufen ge-

stfirzt hat. Ob er darunter den Sohn des Tan-
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talos verstanden hat, wissen wir nicht, jedenfalls

ist die Motivierung seiner That eine andere. Der
Ausdruck eupidine mortis wird in den Scholien

z. d. St. dahin erklart, er sei ein Sohn des Zeus

gewesen und von diesem wegen seiner Schlechtig-

keit geblendet worden (Natalis Comes Myth.

II 6 nennt ihn einen Sohn des Hephaistos und
der Athene und giebt als Grand der That seine

Hasslichkeit an), Gerhard Rh. Mus. VHI 130-
133. Dass dem Namen des B. (vgl. Brotos)
und seiner Selbstverbrennung eine tiefere sym-
bolische Bedeutung innewohne, ist von mehreren
behauptet worden (Gerhard a. a. 0. Stark
Niobe 437D.

3) Ein Faustkampfer, der rdit seinem Bruder
Amnion im Kampfe des Perseus gegen Phineus

von leteterem getotet wurde, Ovid. met. V 107ff.

4) Ein Lapithe, bei der Hochzeit des Peirithoos

vom Kentauren Gryneus getotet, Ovid. met. XII
262.

' [Wagner.]

Brotinos s. Brontinos.
Brotion (Bgconov) , Ort auf Samothrake,

Nonn. Dion. XTII 404. [Oberhummer.]

Brotos (Bgozog), Repraesentant der Mensch-

heit, nach Hesiod (frg. 134 Kink.; nicht in der

Theogonie) Sohn des iatlier und der Hemera, nach

Euhemeros (Etym. M. 215, 37) Autochthon.

[Wernicke.]

Brovonacae, Castell im Gebiet der Brigantes
i in Britannien, an der Strasse von Eburacum nach

Luguvallium (Itin. Ant. 467, 4, unstreitig derselbe

Ort, dessen Name ebd. 476, 5 in Broeavo und
beim Geogr. Rav. 433, 5 in Broeara verunstaltet

ist); wahrscheinlich das heutige Broughamcastle

am Eden (OIL VII p. 73). Unter den dort ge-

fundenen Inschriften nennt eine, wie es scheint,

den Genius loci Brfovonacensis) nach wahrschein-

licher Deutung (CIL VH 302). [Hiibner.]

Broxas (var. Proxas), Ort in Carnia, unweit

) Forum Iulii (Paul. Diac. hist. Lang. V 23), nach

Bethmann z. d. St. Purgessimo bei Ponte dei

Schiavi am Natiso, nach anderen Prosasco an der

Quelle desselben Flusses, oder Borgo Bressana,

unmittelbar bei Cividale. [Hulsen.]

Bruani s. Abritani.
Braaninm s. Bryanion.
Bruea (Bgovxa) oder Bucra (Bovxga), Vor-

gebirge auf der Sfidkuste Siciliens etwas sudlich

von Kamarina (Ptol. Ill 4, 7), jetzt Punta Sca-

) lambri oder die etwas weiter nordwestlich ge-

legene Punta del Bracetto. [Hfilsen.]

Bmchion (Bgoixtov), Name des Stadtteils von

Alexandreia in Agypten, in dem sich die erste

von Philadelphos gestiftete, mit der Residenz der

Ptolemaeer und mit dem Museion verbundene Bi-

bliothek befand und in dem eben die Gelehrten

des Museion wohnten. Da es vor seiner Zerstt-

rung im J. 272 n. Chr. belagert worden war,

muss es wenigstens zu dieser Zeit in verteidi-

) gungsfahigem Zustande gewesen sein. Epiphan.

de ponderib. 12 (II 166 B und 168 B ed. Petav.),

womit das Plautusscholion Ritschl Die alexan-

drin. Biblioth. 3 zu verbinden ist. Hesyeh. Miles,

ed. Flach 243 (Vit. Apollon. Dysc. mit der Form
Jlgovxeiov). Amm. XXII 16, 15. Hieron. chron.

ol. 262. Parthey Das aleiandrin. Mus. 55. Sonst

vgl. oben Bd. I S. 1385f. [Puchstein.]

Bruchoi (Beovxoi), nach Procop. b. Goth. IV
29



899 Brucida Bructeri 900

4 ein kaukasisches Bergvolk nordlich von den

Abasgoi, an der Grenze der Alanoi und Zichoi

(Zygoi); vielleicht der echte Name der heutigen

U.buch oder Bych, welche zwischen den Abchasen
nnd Cerkessen hausten und gegenwartig nach

der Tfirkei ausgewandert sind; ihre eigenartige

Sprache ist noch nicht untersueht worden. Be-

merkt sei, dass der Anonymos eines pontischen

Periplus im Cod. Londin. den Floss Borgys oder

Burkas Bgov%ovxa (Nom. Bgovz<ov) nennt, -was

mit dem Volksnamen zusammenhangen kann.

[Tomaschek.]

Brucida, Ort in Makedonien, an der Grenze

von Epirus (nova) und an der Via Egnatia, 12 +
18 mp. von Herakleia, 13 mp. von Lychnidos

(Cledo), Itrn. Hieros. 607. Nach Wesseling
z. St. lautete der Name wahrscheinlich Brugiada
und ist dann der von Steph. Byz. erwahnten Stadt

Bgvyiag in Makedonien gleich zu setzen. Tafel
Via Egnatia occid. 34ff. Tomaschek Thraker

I 28. Vgl. Bryges. [Oberhummer.]

Brucla (Tab. Peut.; Geogr. Rav. 188, 11

Bruiia), Station der Marosstrasse bei Nagy-Enyed,
einer der wichtigeren Orte des dakischen Gold-

districtes. Die bei B. in Fel-Gyogy gefundene

Ara OIL III 941 liess das collegium) auraria-

rum, das vermutlich aus kleineren hier thatigen

Pachtern bestand, offenbar durch seinen magister

errichten (0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Wien
1874, 369. J. Jung Fasten der Provinz Dacien

160). Die in CIL III 942. 943 genannten M.
Opellius Adiutor (duum)vir col. und P. Aelius

Maximianus dee. col., von denen der erstere auch

in Ampelum, dem Sitze der BergbehOrde, be-

giitert war (CIL III 1323), sind ohne Zweifel

Grosspachter aus Sarmizegetusa. Die Statthalter

stifteten selbst in B. Altare (CIL III 940, 158

n. Chr.) und erhielten hier Ehrensteine (CIL III

943, 161 n. Chr.). Der Ort bewahrte seine Be-

deutung von Traian (CIL III 942. 1323, dazu

Mommsen CIL III p. 178) bis auf Pius (CIL

IH 940. 943); ob er jemals Stadtrecht erhielt,

ist unbekannt. In Maros-Decse bei B. wurde ein

Mithrasrelief gefunden (Cumont Testes et monu-
ments figures relatifs aux mvsteres de Mithra, mon.
fig. nr. 203). CIL III p. 178. 1014. 1386. W. To-

maschek Die alten Thraker II 2, 63. [Patsch.]

Bructeri, germanisches Volk, als Anwohner
der Ems zuerst von Strabon VII 290 {h xa>

'A/iaola Agovaog Bgovxxegovg xaxevavfidxijoe) be-

zeichnet, womit ubereinstimmt Tac. ann. I 60

ductum inde agrmn ad tdtimos Bructerorum
quantumque Amisiam et Lupiam amnes infer

vastatum, hand procul Teutoburgiensi saltu. Im
Sudosten also lagen die Grenzen der B. im Winkel
zwischen der Ems und Lippe, im Norden waren

Friesen und Chauken ihre Naehbarn. Dass sie

ziemlich weit an der Ems hinab gewohnt haben

mfissen, geht aus der angefuhrten Strabonstelle

hervor, womit die ungenaue Angabe VII 291

veTglichen werden muss, dass Sugambrer, Chau-

ben und Bructerer ngog rcjj d>xeavq> gewohnt

hatten. Ptolemaios scheidet kleine und grosse B.,

eine Einteilung, die schon Strabon bekannt war,

und zwar setzt er II 11, 6. 7 die B. fiixgot sfld-

lich von den Friesen an und westlich der Ems,
die fieiCovs (unter den kldooova s&rij) offenbar

Ostlich (unter den Westchauken). Auf der West-

seite des Flusses zeigt B. auch Tac. ann. I 60

Caecinam eum quadraginta eohortibus Romania
distrdhendo hosti per Brueteros ad flumeri Ami-
siam mittit. tlber ihre Entfernung vom Rhein

fehlt eine sichere Angabe. Die Stelle Strabons

"VTI 291, der die Lippe parallel zur Ems fiiessen

lasst und ihre Entfernung vom Rhein auf 600
Stadien angiebt, istunklar: Aoviciae sioxauog 8i-

$Xa>v 'Prjvov negl k^axoalovg axadiovg, gscov did

Bgovxxegwv xa>v eXaxtovaiv. Danach hatten die

B. auch noch siidlich von der Lippe gewohnt.

Dass sie den Fluss jedenfalls berfihrten, erhellt

aus Tacitus, der hist. V 22 berichtet, die Ger-

manen hatten einen erbeuteten rOmischen Drei-

ruderer auf der Lippe zur brukterischen Seherin

Veleda transportiert (vgl. IV 61. 65). Aus der

dichterischen Angabe Claudians paneg. de IV cons.

Honorii 451 venit aceola silvae Brueterus Her-

cynias lasst sich, ganz abgesehen von dem zeit-

lichen Abstand dieses Zeugnisses, keine Grenz-

bestimnmng gewinnen.

Mit den ROmern kamen die B., da sie unter

den freien Germanen die dem rOmischen Gebiet

zunachst wohnenden waren, sehr oft in feindliche

Beriihrung. Drusus besiegte sie auf der Ems
(Strab. VII 290. Schiller Gesch. der rOm. Kais.

I 217). Dass sie thatigen Anteil an der Nieder-

lage des Varus genommen, wird wohl dadurch

bewiesen, dass L. Stertinius, der auf Befehl des

Germanicus gegen sie zog, bei ihnen einen in

der Varusschlacht verlorenen Legionsadler wieder-

fand (Tac. ann. I 60. Schiller a. O. I 230.

262; vgl. Vellei. II 105). Der unter Nero drohende

Aufstand der B. und Tencterer wurde durch Avi-

tus rasch unterdriickt (Tac. ann. XIII 56. Schiller
a. 0. I 354). An der batavischen Insurrection

nahmen sie hervorragenden Anteil (Tac. hist. IV
21. 61. 65. 77. V 18. 22. Schiller a. 0. 1 502.

Mommsen R.G. V 132). Auch die Unruhen unter

Traian scheinen nicht ganz unbedeutend gewesen

zu sein, wenn wohl auch die Nachricht bei Taci-

tus Germ. 33, dass die Angrivarier und Chamaven
das Land der B. besetzt und ihre Naehbarn fast

aufgerieben hatten, stark (ibertrieben ist (iuxta

Tencteros Bructeri olim occurrebant, nunc Cha-

mavos et Angrivarios immigrasse nurratur, pul-

sis Bructeris ac penitus exeisis licinarum con-

sensu nationum, seu superbiae odio seu praedae

dulcedine seu faeore quodam erga nos deorum;
nam ne spectactdo quidem proelii inridere. super

sexaginta milia nan armis telisque Romanis,
sed, quod magni/ieentius est, oblectationi ocu-

lisque ceciderunt). Vgl. Plin. epist. II 7. Momm-
sen Henn. Ill 39 und im Ind. Plin. 429. As-
bach Rhein. Jahrb. LXIX 5. Schiller a. 0.

I 548. Zu Ptolemaios Zeit finden wir die B.

noch in ihren alten Wohnsitzen (s. o.). Erst im
folgenden Jahrhundert scheinen sie von den Fran-

ken und Chauken nach Siiden fiber die Lippe ge-

schoben worden zu sein {Bructeri nennt die Vero-

neser Volkertafel XIH 15 p. 251 ed. Seeck
zwischen Flevi und Cati unter den gentes bar-

barae quae pidhdaverunt sub imperatoribus, da-

zu Mullenhoff Deutsche Altertumskunde III

31 3f.; Bureturi auf der Tab. Peut. zwischen Koln
Koblenz am rechten Rheinufer, Francia im Nor-

den und Suevia im Suden; vgl. Zeuss Die Deut-

schen 92ff. 326. 328. 350f. Mullenhoff HI 216).
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Zu Anfang des 4. Jhdts. finden wir sie im Verein

mit anderen Stammen wieder im Kampfe gegen
die ROmer. Constantin besiegte sie im J. 310
und erhielt daher den Beinamen Germanicus (Inc.

paneg. Constantino Aug. d. 12 p. 169 B. Nazarii

paneg. Const. Aug. d. 18 p. 227 B. [und hierzu

Mullenhoff a. 0. HI 212]. Schiller a. 0. TL

174. 181 ; man bezieht gewOhnlich hierauf die In-

schrift CIL HI 5565 = Henzen 5579 = Dessau
664; vgl. die Anmerkung Mommsens). Noch 1

zu Ende dieses Jahrhunderts sassen B. Ostlich vom
Rhein, wo sie der Einfall des Arbogast traf (Snip.

Alex, bei Greg. Tur. hist. Fr. II 9 Agrippinam
rigente maxime bdemepetiit . . . transgressus Rhe-

num Brieteros rvpae proxvmos, pagum etiam
quern Chamavi incolunt, depopulaius est. Zeuss
a. 0. 351). Unter den rOmischen Hiilfstruppcn

nennt Bructeri (Brocteri) die Not. Dign. occ. V
39 = 187 = VIT 69 (vgl. den miles e numero
Brucherum der aus dem Ende des 4. oder An- <

fang des 5. Jhdts. stammenden Inschrift von Con-

cordia CIL V 8768). Ansser bei Claudian (s. o.)

und Sidon. Apoll. carm. VII 324, der sie unter den

Hulfstruppen des Attila auffuhrt, erscheint ihr

Name dann noch bei Spateren (Zeuss a. 0. 352).

Auch als die B. unter frankische Herrschaft ge-

kommen waren, dauerte ihr Name als Gauname
in den Lippegegenden fort (Borahtra und ahn-

lich, Zeuss a. 0. 353. Forstemann Altdeutsches

Namenbuch U 330f.). Was die Form des Namens i

anlangt, so ist die Uberlieferung uberwiegend fur

Bructeri (Bqcwxtcqoi.), s. die angefuhrten Citate.

Bei Ptolemaios ist BovodxTsgoi die Vulgata, als

Varianten notiert C. Miiller, der mit Recht Bqov-

xTSQOi als die ursprungliche Form hergestellt hat,

Baovodxreoot, Bovoclxxoqoi, BvadxroQOi, BdxxsQoi,

BovxxeQot, 'ApQovxxeQoi. Spatere vulgare Formen
sind Bureturi (Tab. Peut.), Brocteri (Not. dign.

occ. VII 69), Bricteri (Greg. Tur. hist. Fr. H 9).

Zur Deutung des Namens vgl. Zeuss a. 0. 92. <

J. Grimm Gesch. der deutschen Sprache I3 371f.

Much Deutsche Stammsitze 142ff. (die ,auf

riihrerischen', oder die .widersetzlichen', ,abtriin-

nigen'). Tiber die B. handelt ausfiihrlich , aber

nicht einwandfrei Leop. v. Ledebur Land und

Volk der Bructerer, Berlin 1827 (dazu desselben

,Blicke auf die Litteratur des letzten Jahrzehnts

zur Kenntnis Germaniens mit besonderer Rflck-

sicht auf das Land und Volk der Bructerer', Ber-

lin 1837). Vgl. auch Wietersheim-Dahn Ge-;

schichte der Velkerwanderung 2 Bde. Lpz. 1880f.

[Ihm.]

Brutretla, gallischer Crtename, verzeichnet

auf der Marmorbasis von Nimes CIL XII 3362

(= Orelli-Henzen 5230), wahrscheinlich eines

der zu Nemausus gehOrigen oppida ignobilia

XXim Plin. n. h. in 37. Die heutige Ortlich-

keit stent nicht fest. Nach Charvet Les voies

Romanies chez les Volces-Arecomiques (1874) 109

soU es Brouzet (arrond. Alais) sein. Vgl. Ger-

mer-Durand Dictionnaire topographique du

Gard s. v. Desjardins Geogr. de la Gaule II

213. 219. 0. Hirschfeld CIL XII p. 346.

Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. |Thm.]

Brulla, als ausgezeichneter KnOchelspieler er-

wahnt, Cic. de or. IU 88. [Klebs.]

Bruma bezeichnet das Wintersolstitium, d. h
den Tag, wo die Sonne im sudlichsten Punkte

der Ekliptik angelangt ist, also fiber dem Hori-

zonte den kleinsten Tagesbogen beschreibt (bru-

ma = brevissima dies) ; den Gegensatz bildet das

Sommersolstitium, das von den ROmern solstitium

schlechthin genannt wurde (Plin. n. h. VIII 187.

X 90. XVm 220. Fasti Philocali CIL P p. 266.

276). Der Tag fiel nach der landlaufigen An-
schauung der ROmer auf den achten Tag vor den

Januarkalenden, d. i. den 25. December, und wurde
fruher als Jahreswende betrachtet (Varro de 1. 1.

VI 8: tempus a bruma ad brumam vacatur

annus; vgl. Ovid. fast. I 163. Censorinus 21, 13.

Serv. Aen. VII 720). Die Dauer des knrzesten

burgerlichen Tages betrug fur die ROmer 95/g Stun-

den (Mart. Cap. VIII 846 nam solstUialis dies

habet aequinoctialis mensit/rae horas XTTTT et sex-

tantem, brumalis vero novem et dimidiam ac
tertiam portionem). Seltsamerweise wird die

bruma in den Kalendern des Philocalus und des

Polemius Silvius (CIL P p. 276f.) auf den 24. No-
vember verlegt. Auch wurde nach dem Zeugnis

der Geoponica (1 1, 9 p. 6 Beckh fj ds xcov Bqov-

ftow eogxq kaxi xfj ttqo oxto) xalavHttiv Aexefi-

figifov; vgl. I 5, 3 p. 10) am 24. November das

Fest der B. gefeiert; richtiger gesagt, die Feier

begann an diesem Tage und erstreckte sich dann

auch auf die folgende Zeit (Reiske zu Const.

Porphyrog. II 18 p. 701 Bonn.). Nach dem
Zeugnis des Clodius Tuscus (Lydus de ostent.

p. 151. 154Wachsm.) und des Servius (Georg. I

211) scheint man namlich mit bruma aucb die

ganze Zeit vom 24. November bis zum kurzesten

Tage bezeichnet zu haben (Mommsen CIL I 2

p. 287. Hartmann Der r0mischeKalender92ff.).

[Habler.]

BrumaUs circulus s. Himmelskreise.
Brundisium (spat und schlecht Brundusium

,

Brendesium Geogr. Rav. IV 31 p. 261 ; Brindisi

Tab. Peut. und Itin. Hieros. 609 ; Brindice Geogr.

) Rav. V 12 p. 273 ;
poetisch gekurzt Brenda von

Ennius nach Fest. ep. 33; Einwohner Brundi-

sinus ;
griech. Bgevxeatov — Bgevxrjocov bei Polyb.

XXI 24, 16 Abschreiberfehler — oder BgerSsatov,

Ptol. in 1, 14. VIII 8,4; Bgsvdriaiov Etym. Gud.;

Einwohner BgovxeaTvot auf der nur in Abschriften

aus dem 16. Jhdt. bekannten Inschrift CIL IX 48
= IGI 674, wo Var. BgovvStaTvot und Bgerdeocvot ;

BgevSeaTvoi auf der sehr alten Inschrift IGI 672,

BgoDtsaivn Inschr. v. Naxos Dittenberger Her-

) mes XVI, 1881, 163), bedeutende Hafenstadt in Ca-

labrien, jetzt Brindisi. Der Name soli aus dem
Messapischen stammen und ^irschkopf1 bedeuten,

von der Ahnlichkeit der vielfach verzweigten Hafen-

bucht mit den Stangen eines Hirschgeweihs (Strab.

VI 282 : xfj Msooaxlcov yXtbxxfl Bgsvtioiov xs-

cpaXi] xov ekacpov xaletxat. Steph. Byz.: Bgevxiov

naga Meooaxiois fj xov iXaupov xttpaXri, a>g 2i-

Xevxog h devxegm yXcoaawv. Hesych.: flgevdor

Uarpov, ahnlich Etym. Gud. Schol. Bern. Lucan.

OH 609: Brundusium oppidum in fine Italiae,

quod eonplures auctores a forma situs cogno-

minatum tradunt. est enim simiUimum cer-

vino capiti, quod sua lingua ,brunda' dixerunt).

Schwankende Uberlieferungen von einer griechi-

schen Colonisation in der Urzeit (Grander ein Sohn

des Herakles, Brentus: Steph. Byz. s. v.; oder

Diomedes mit fliichtigen Aitolern: Iustin. XII 1,

7, vgl. Heracl. Pont. r. p. 27; oder flttchtige
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Kreter unter Anfiihrung des Minos oder Iapyx
oder Theseus: Strab. VI 282. Mythogr. Vat. II
125. Schol. Lucan. a. a. 0.) lassen erkennen, dass
das Griechentum in friiher Zeit hier keinen festen

Puss gefasst hat. Als griechisohe Niederlassung
im Brundisiner Gebiet erscheint dagegen Tarent,
welches mitB. in vielfache Beziehungen trat (Strab.

a. a. 0. Iustin. Ill 4, 12) und den Handel zwi-
schen der Ostlichen Halfte Unteritaliens und dem
Mutterlande im wesentlichen auf sich zu concen-
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trieren wusste (Polyb. X 1, 8). Der Hafen von
B. , dessen bereits Herodot (IV 99) gedenkt, blieb

Stapelplatz fur die einheimischen Volker (Scymn.
C. 363 : Bqsvxegiov emveiov x&v Meooanioiv ; Vgl.

Skylax 14). Die Stadt stand unter eigenen Fiirsten

(Strab. a. a. 0.): eine einzige messapische Inschrift

ist in B. gefunden, aber eine der langsten und viel-

leicht die alteste dieses Dialekts (Mommsen Unter-
ital. Dialekte 60). Aus dieser Periode stammt auch
der Bronzecaduceus mit Inschrift (rechtslaufig) Sa-
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fioatov BovqIov (linkslaufig) da/iomov BQevdsalvwv
(IGI672. Mommsen Herm.m 298). Genaueres
fiber die Stadt erfahren wir erst, seitdem dieselbe,

nach tberwindung der Sallentiner 488 d. St. = 266
v. Chr. (Eutrop. II 17. Florus I 15 [20], Zonar.
VIII 7 aus Cass. Dio) in die Hande der Romer
kam. Eine Colonie latinischen Rechtes wurde 246
(Liv. ep. 19) oder 245 (Vellei. I 14) dorthin ge-
ffihrt: der Grundungstag waren die nonae Sex-
tiles (Oic. pro Sest. 131 ; ad Att. IV 1, 4). Die 60
Hauptsorge der ROmer war, den vortrefllichen
Hafen fur ihre Seemacht nntzbar zu machen: er
erscheint als Stutzpunkt der Plottenoperationen
schon im illyrischen Kriege von 229 (Polyb. EE

11), sodann wahrend des zweiten punischen Krieges
gegen die Makedonier (Liv. XXDJ 48, 3. XXIV
10, 4. 11, 3) und hauflg wahrend des ganzen
2. Jhdts. v. Chr. (Liv. XXXI 14, 1. XXXIV 52,

1. XXXVII 4, 1. XLIV 1, 1. XLV 14, 8). Auch
die Embleme der Colonialmtinzen (nnr Kupfer;
Mommsen Rem. Mflnzwesen 284. 291. 321. 351):
Neptun von Victoria gekront, oder Heros auf dem
Delphin (Typus der Tarentiner) weisen auf die
maritime Bedeutung der Stadt hin (Cat. Brit.

Mus. Italy 154—157. Garrucci Mon. dell' Italia

II 121. Berliner Munzkatalog III 1, 213). Im
hannibalischen Kriege hielt B. treu zu Rom (Liv.

XXV 22, 14. XXVH 10, 7), nach dem Bundesge-
nossenkriege wurde es Municipium, und die Burger
der Tribus Maecia zugeschrieben (Kubitschek
Imp. Rom. tributim discr. 39). Als im J. 83
Sulla vom mithridatischen Kriege zuruckkehrte,
tun sich gegen die Marianer in Italien zu wenden,
Ofmeten ihm die Einwohner Stadt and Hafen,
wofiir er sie mit Steuerfreiheit begnadigte, die

der Stadt noch lange verblieb (Appian. b. c. I
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79 : sdcoxev atehiav ?jv xal vvv Myovaiv). Sehr
hauflg genannt wird B. im Kriege zwischen Caesar
und Pompeius (Caes. b. c. I 24—28. Cic. ad Att.
IX 3. 13. 14. 15. Lucan. II 609-735. Cass. Dio
XLI 12. Appian. b. c. II 40), ebenso bei den
kriegerischen Operationen des Octavian und An-
tonius (Appian. b. c. ni 11. V 56. 57—60. 93.
Cass. Dio XLVUI 27—30. Plut. Anton. 35).

In der Kaiserzeit blieb B. Municipium und
behielt seine Wichtigkeit als bedeutendster Han-
delshafen der Ostkilste von Siiditalien, sowie'fiir

den Personenverkehr nach Griechenland (Strab.
VI 282. 283. Plin. n. h. Ill 101. Ulpian. Dig.
XIV 1, 1, 12. Itin. Ant. 317. 823. 497). Vergil
starb in B. auf der Rttckkehr aus Griechenland
19 v. Chr. (Donat. vita Verg.)

;
Agrippina landete

hier mit der Asche des Germanicus (quod navi-
ganti eelerrimum fidissimumqtie appulsu erat,

Tac. ann. Ill 1); auch spater wird B. ofter bei

Gelegenheit von Kriegsziigen und Kaiserreisen ge-
nannt (Hist. Aug. M. Aurel. 9, 4. 27, 3; Sever.

15, 2). Eine Station der Kriegsflotte scheint nur
unter Augustus und auf kurze Zeit in B. bestanden
zu haben (CIL IX 41—43 mit Mommsens Be-
merkung). Fur das italische Strassennetz hatte
B. grosse Bedeutung als Endpunkt der Via Appia,
die seit dem 2. Jhdt. v. Chr. uber Venusia-Taren-
tum nach B. fuhrte (Itin. Ant. 119. Tab. Peut.
Geogr. Rav. IV 31 p. 261, s. Bd. II S. 241) ; Traian
baute 109 v. Chr. (Meilensteine CIL IX 6003.
6004. 6008. 6013. 6015 u. s. w.: viam a Bene-
vento Brundisium peeunia sua fecit ; dem Kaiser
wurde von den decuriones et munieipes Brun-
disini im folgenden Jahre eine Statue errichtet:

CIL LX 37) die nach ihm benannte directere

Strasse von Benevent uber Canusium und Gnathia
nach B. (Itin. Ant. 118. 315; Hieros. 609. Tab.
Peut. Geogr. Rav. IV 31 p. 261. V 1 p. 829 P.).

Das Stadtgebiet von B. war ausgedehnt und frucht-
bar, beriihmt der Honig und die Wolle, welchc
dort produciert wurden (Strab. VI 282). Das
Meer lieferte treffliche Fische (sargus, Enn. he-
dyph. 4 bei Appnl. de mag. 39) und Austem
(Plin. IX 169. XXXH 61). Nach Plin. XXXHI 130.
XXXIV 160 wurden in B. Spiegel aus Kupfer
und Zinn fabriciert. In spater Zeit sank die Be-
deutung von B. und statt dessen bliihte Hydrun-
tum (Otranto) auf; Prokop (b. Goth. Ill 18 p. 350.
27 p. 392) nennt die Stadt unbefestigt.

Das moderne Brindisi hat nur unbedeutende J

antike Reste : gegenflber der Einfahrt zum inneren
Hafen eine hone Cipollinsaule, nebst Basis einer
zweiten, welche moglicherweise ein Leuchtfeuer
tragen (ein grosser Leuchtturm befand sich auf
der vor dem ausseren Hafen liegenden Insel Barra
oder Pharos, s. o. S. 26) ; ferner Reste von Ther-
men und Wasserleitung. Die Nekropolen im
Westen der Stadt liefern sehr zahlreiche Grab-
schriften, fast nur von Sclaven, Freigelassenen
und geringen Leuten, wie in einer Hafenstadt mit (

grosser Arbeiterbevolkerung natflrlich. B. wird
erwahnt u. a. noch bei Plinius VI 216. X 141
(Vogelzucht). XVH 166 (Weinbau) u. 5. Mela n
66. Lib. colon. II p. 262 Lachm.; zweifelhaft
die Unterschrift einer Constitution des Diocletian
und seiner Mitregenten, Cod. lust. V 16, 23 (Bar-
tudixi Mommsen). CIL HI 3171. VI 2375 a 30.

2382b 31. IX 23. Lateinische Inschriften aus B.

CIL IX 32—214. 6096—6150. 6391—6396 c. Eph.
epigr. VIE 2—51; griechische bei Kaibel IGI
672—684. [Hulsen.]

Brundulum, ein Hafenort Venetiens, unweit
der Fossae Philistinae, bei Plin. n. h. HI 121

;

noch jetzt Brondolo, siidlich von Chioggia
; vgl.

Mommsen CIL V p. 219. [Hiilsen.]

Brnnga oder Brunka, Ort an der Kiiste Bi-
thyniens an der Strasse von Nikomedia nach Li-

i byssa, 13 Millien von ersterer und 12 Millien von
letzterer (It. Hieron. p. 572 mit Wesseling), die
ungefahre Lage bei Kiepert Specialk. d. westl.
Kleinas. in. Ramsay Asiamin. 183; vgl. ausser-

dem Cramer Asia min. I 185. [Ruge.]

Brunichios, von Io. Malalas als Gewahrs-
mann fiir die alberne Erzahlung vom Streite des
Manlius Capitolinus mit dem Senator Februarius
citiert, VII p. 187 Bonn.: fjvnva ex&eoir yEgor
sv OsaaaXovixrj TtoXsi, xal avayvove rjfigov esiiys-

i ygafififaijv xtfv fUfikov- "Ex&sois Bgovvixiov 'Pa>-

jmiov xQovoyQacpov. Er gehOrt in den Bereich
der Schwindellitteratur, wie Sisyphos von Kos,
Diktys u. s. w. H. Gelzer Sex. Iulius Africanus
I 229. [Wissowa.]

Brusdorclani(?), Volk in Thrakien am Hebros
bei Adrianupolis, Tab. Peut. VHI.

[Oberhummer.]
Brusol (Bqovooi), ein Volk in Makedonien,

nach welchem ein Gau Bgovoig hiess, als dessen
lEponymos Bgovoog, Sohn des Emathios, gait,

Steph. Byz. BgovaiaSa yijv nennt auch Konon 46
das von Aineias am thermaischen Golf besetzte

Gebiet, doch ist hier wohl mit Tafel Thessa-
lonica 10 A. Kgovoidda zu lesen, s. Krusis.

[Oberhummer.]
Brusos (Bqovoos, Hs. Gen. BqIoov 'Ifiaftiov,

corr. Xylander), Sohn des 'H/xaMmv (des Epo-
nymos der makedonischen ftoTga Bqovois

,
Steph.

Byz. [Tiimpel.]

Brutia s. Brucla.
Brutianus {Bruttianus). 1) Brutianus, Dichter,

Zeitgenosse des Martial, der ihn als einen Kiinstler

schatzt (IV 23).

2) Lustricius Bruttianus war unter Traian
Statthalter einer Provinz. In seiner Umgebung
befand sich ein Montanus Atticinus, den er wegen
Unregelmassigkeiten beim Kaiser anzeigte. Urn
sich zu retten, klagte seinerseits Atticinus den
Statthalter an, aber die Unschuld des B. stellte

sich ah? unzweifelhaft heraus in der Sitzung, deren
Vorsitz Traian fuhrte und an der Plinius teil-

nahm, Plin. ep. VI 22. Ob dieser B. mit dem
Dichter B. Nr. 1 identisch, ist nicht zu erweisen.

[Henze.]

Brutobriga (Boovro^eia) , nach Steph. Byz.
(der es durch Bgovroixohs erklart, da bria kel-

tisch Stadt bedeute) Stadt in Hispania Baetica

zwischen dem Baetis und den Turdetanern ; Mfln-

zen bieten die voile rOmische Namensform (Mon.

ling. Iber. nr. 184) und fuhren nach Form und
Typen auf die gleiche Gegend. [Hubner.]

Bmttedins. 1) Von Bruttedius Brutus bringt

Seneca contr. VII 5, 9 eine kleine Probe seiner

Redeweise {color), IX 1, 11 einen Beitrag von
ihm zu der Disponierung eines Rhetorenthemas
(divisio). An letzter Stelle erscheint er unter
mehreren Rhetoren der augusteischen Zeit, in die

er auch wohl zu setzen ist.
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2) Bruttedius Niger. Geschichtschreiber —
unter den historici nennt ihn Seneca suas. 6, 16.

20—21 und fuhrt aus seinem Werke eine Probe

fiber den Tod Ciceros an — und vor allem Rhetor

aus der Schule des Apollodorus yon Pergamon
(s. Bd. I S. 2886 Nr. 64), dessen Theorien er in

einem Schulstreite gegen einen Theodoreer ver-

ficht bei Seneca contr. II 1, 35—36. Aedil im
J. 22 n. Chr. (Tac. ann. Ill 66), erscheint er in

diesem Jahre (Tac. a. a. 0.) als Mitanklager des
'

C. Iunius Silanus u. a. neben Iunius Otho, den

er sich auch in der Rhetorik zum Vorbild ge-

nommen zu haben scbeint (Senec. contr. II 1, 35).

Seinem Konnen stellt Tacitus ein lobendes Zeugnis

aus und bedauert nur, dass ihn der Ehrgeiz von

der rechten Bahn abseits geleitet habe. Als Typus
eines riicksichtslosen Strebers filhrt nun Iuvenal

10, 83—88 einen B. vor, der, fruher ein Preund
des Seian, jetzt dessen Leiche ostentativ mit Fiissen

tritt. So tief hatte ihn also — denn voraussicht-
'

lich ist Iuvenals B. mit dem des Tacitus identisch

— sein Ehrgeiz heruntergebracht. [Henze.]

Bruttiani, Apparitoren der romischen Magi-

strate fiir den Dienst in den Provinzen seit dem
Ausgange des hannibalischen Krieges, die aber

den Bundesgenossenkrieg unmOglich uberdauert

haben konnen. Fest. ep. p. 31, 12: Brutiani diee-

bantur, qui officio, servilia magistratibus prae-

stabant : eo quod hi primum se Hannibali tradi-

derant et cum eo perseverarant, usque -dum rece-

deret de Italia. Eben diese historische Motivie-

rung bei Gell. X 8, 19, der fortfahrt: id Romani
aegre passi, postquam Hannibal Italia decessit

superatiquePoeni sunt, Bruttios ignominiae causa
non milites scribebant nee pro sociis habebant,

sed magistratibus in provindas euntibus parere

et praeministrare servorum vicem iusserunt;

vgl. Appian. Hannib. 61: nach der Abfahrt Hanni-
bals aus Italien es ze zo us/.Xov oTteinev (sc. f\

fiovlrj) ai'zole (sc. zoTe Bgezziois) ufj azgazsieo&ai

d>S ovd' iXevirEQOts ovaiv, vjrtjgezag Sk zois ze vjid-

roie xal ozgazrjyots zoig is zdi zcov i&vcdv r\yefio-

vta; ajiiovoiv eg zds drjfiooia; vjtrjgeoias, oTa &egd-

xovzas, axo/.ovdtTv. Beispiel ihrer Verwendung
durch Q. Minucius Thermus, der als Consul 193

v. Chr. (Liv. XXXIV 55, 1) das Commando gegen
die Ligurer erhalten hatte, das ihm fur das J. 192
(Liv. XXXV 20, 6) prorogiert wurde; vgl. Cato

p. 41 Jord. bei Gell. X 3, 16—18: dixit (sc. Ther-

mus) a deeemviris parum bene sibi eibaria cu-

rata esse. Iussit vestimenta detrahi atque flagro

caedi. Decemviros Bruttiani verberavere. Gleiches

Schicksal der Bruttier, Lucaner und Picenter aus

gleicher Ursache meldet Strab. V 251: drzl de

ozgazeiae fjiieooSgouetv xal yoauuazocpogetv cuze-

de(xfoioav. Mommsen St.-R." 13 333f.

[Neumann.]

Bruttianns s. Brutianus.
Brnttianng campus, in Piom, in der vier-

zehnten Region (Transtiberim), nngewisser Lage,

Notit. reg. XIV und append. Polem. Silv. bei

Mommsen Chron. min. I 545. [Hfilgen.]

Bruttii (so durchweg die Romer der besseren

Zeit, spater Brittii, s. u.; Bruttates Ennius bei

Pest. ep. 35 M.; Bgovzztot Ptol. Ill 1, 9. 74; Bgez-

zwi meist die Griechen, Bgevziot Dionys. Perieg.

362 n. Hesych.
;
Bgvzztoi Appian. b. c. IV 43. V 19

u. 0. Procop. b. Goth. Ill 16; aus dem Schwanken

der Orthographie folgert Mommsen Unterital.

Dial. 253, dass der Stammvocal zwischen i und u
geschwebt habe), Volk in Unteritalien, zum oski-

schen Stamm gehorig. Der Name, vielleicht ur-

sprunglich nur einem Stamme, der im Innern des

heutigen Calabriens wohnte, eignend und dann

auf die ganze Halbinsel ausgedehnt, soil aus

dem Lucanischen stammen und Sgajiizai (Diod.

XII 22. XVI 15) oder dxoozdzai (Strab. VI 255)

bedeuten (dagegen Ableitung von Personennamen

bei Iustin. XXII 1, 12. Steph. Byz. s. Bghzos.

Eustath. zu Dionys. 362). Die B. scheinen, gleich

den Lucanern, von Norden gekommen zu sein

und sich, nach Unterwerfang und Verdrtogung

der Ureinwohner, im Innern des Silagebietes fest-

gesetzt zu haben, wahrend die fruchtbare Klisten-

zone den griechischen Colonisten unterthan war.

Zuerst erwiihnt die B. Diodor XII 22 zum J. 452

v. Chr. gelegentlich der Niederlassung sybariti-

scher Fluchtlinge am Plusse Traeis: xal xqovov

uev ziva (oi <pvyddes) disueivar, &r«#' ford Bgez-

zlmv exfSirjd-evxe? xafrflge&rjoav (Beloch Griech.

Gesch. II 592 meint, dass die Zerstorung keines-

wegs vor der Mitte des 4. Jhdts. erfolgt zu sein

brauche). Sicherer treten sie in die Geschichte

cin seit der Mitte des 4. Jhdts., als die Lucaner

von Norden vordringend die Macht der griechi-

schen Colonien an der Kiiste brachen. Im J. 356

v. Chr. gingen die B. angriffsweise gegen ihre

Nachbarn vor , tiberwanden die Lucaner und

eroberten die griechischen Kustenstadte Terina

und Hipponium (Strab. VI 255. Diod. XVI 15.

lust. XXIII 1). Alexander von Epirus durchzog

zwar siegreich auch das Bruttierland, eroberte Con-

sentia und Terina, fiel aber bald darauf durch

Verrat bei Pandosia, 331 v. Chr. (Liv. VIII 24.

Iustin. XII 2. XXIII 1. Strab. V 256). Auch gegen

Agathokles von Syrakus, der Hipponium erobert

hatte (300 v. Chr.), behaupteten die B. schliess-

lich ihre Unabhangigkeit (Diod. XXI 3. 8. Iustin.

XII 2 ;
vgl. Bd. I S. 755). Die Epoche vom Ende

des 4. bis Ende des 3. Jhdts. bezeichnet die HOhe

der Macht und der staatlichen Geschlossenheit des

bruttischen Stammes. Aus dieser Zeit stammen die

Miinzen mit der griechischen Aufschrift Bgezzimv

(Garrucci Monete dell' Italia II 183); neben der

oskischen Volkssprache herrschte durchaus die grie-

chische (bilingues Bruttates Ennius bei Pest. ep.

35). Hauptstadt des Bundes war Consentia (Strab.

VI 256) ; als Stadtc fuhrt Livius XXX 19, 10 an

Consentia, Aufugum, Bergae, Besidiae, Ocriculum,

Lymphaeum, Argentanum, Clampetia, dazu multi

ignobiles populi; der Lage nach sind nur Con-

sentia und Clampetia bekannt. Dass die von

Livius XXV 1, 2 genannten duodeeim populi, die

im J. 214 zu Hannibal abflelen, die Gesamtzahl

der Bundesmitglieder reprasentieren , ist nicht

sicher; mit Namen fuhrt er hier nur die Consen-

tini und Taurini auf. Ausserdem bezeugt Strabon

i VI 256, dass Tempsa von den B. den Griechen

genommen sei. Es mag demnach um 300 die

ganze Kiiste des Golfs von S. Eufemia im Besitze

der B. gewesen sein; an der Ostseite der calabri-

schen Halbinsel erscheint Petelia als bedeutendste

den Griechen entrissene Stadt, wogegen weiter

siidlich Skylakion, Kaulonia, Lokri, Rhegium ihre

Selbstandigkeit behaupteten. Mit den Romern

kam das bruttische Gemcinwesen zuerst im pyrrhi-
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schen Kriege in Beriihrung; die Triumphaltafel
verzeichnet von 278—272 sechs Triumphe de Lu-
eaneis Bruttieis (zweimal ist dieser Name auf

dem Stein nicht erhalten) Samnitibus oder ahn-

lich (vgl. Liv. epit. 12—14). Nach Ueberwin-
dung des Pyrrhus wurde ihnen die Halfte des

Silawaldes abgenommen und zur Staatsdomaene
erkliirt (Dionys. Hal. XX 15. Cic. Brut. 85). Im
zweiten punischen Kriege standen die B. iiber-

wiegend auf Seite des Hannibal; hier hielt sich

der Punier auch noch in der letzten Epoche des

Krieges (207—203), wahrend das ganze ubrige

Italien in der Hand der ROmer war; der Name
der Station Castrum Hannibalis, am Golf von

Squillace , erinnerte noch in spater Zeit daran.

Nach Beendigung des Krieges wurden die B. ihrer

Preiheit vollig beraubt {postquam Hannibal Italia

decessit superatique Poeni sunt, Bruttios igno-

miniae causa non milites scribebant nec pro
sociis habebant, sed magistratibus in provindas
euntibus parere et praeministrare servorumvicem
iusserunt ... [hi autem] quod ex Bruttiis erant,

appettati sunt Bruttiani Gell. X 3, 19 ; s. Art.

Bruttiani); die rOmische Herrschaft ward be-

festigt durch die Deduction zweier Bflrgercolonien

nach Tempsa und Croton (194), sowie einer Colonie

latinischen Rechtes nach Hipponium, dessen Name
in Vibo Valentia geandert ward. Im J. 132 baute

der Consul P. Popillius die grosse Strasse von Capua
liber Consentia und Vibo nach Rhegium (CIL I 551
= X6950) und bewirkte inAusfuhrung der gracchi-

schen Ackergcsetze ut de agro poplieo aratoribus

cederent paastores. Im J. 71 behauptete sich Spar-

tacus mit seinen aufstandischen Sclaven langere

Zeit gegen die Romer in den schwer zuganglichen

Walddistricten des Sila (Plut. Crass. 10. 11. Flor.

IH 20); die B. als Volk spiclen weder damals
noch im Bundesgenossenkriege vom J. 91 eine

Rolle, Strabon VI 253 nennt die Bohxioi xma-
xcofievoi zeldws.

Das Land der B. (ager Bruttius , niemals
Bruttium, wahrend die Griechen Bgezzia, Bgez-
ziavr) bilden) umfasst die in neuerer Zeit Cala-

brien genannte westliche Halbinsel Unteritaliens

(iiber die Ureinwohner s. unter Chones, Mor-
getes, Oenotri). Die Grenze des bruttischen

Gebietes nach Norden bildet der Fluss Laos, bezw.
eine Linie die von diesem nach dem Nordrande der

Ebene von Thurii gezogen wird, auf alien andern
Seiten das Meer. Das Land ist zum grOssten

Teil gebirgig; der nordlichste Teil (bis zur Ebene
von Sybaris) gehort zum Appennin, wahrend siid-

lich davon Urgebirgsketten, die zu den sicilischen

Gebirgen in Beziehung stehen, beginnen. Diese

letzteren zerfallen wiederum in zwei Massive,

welche durch die vom Lametus durchflossene Senke
von Tiriolo getrennt werden; auf den sudlichen

fjetzt Aspromonte) pflegen die Alten den Namen
Sila (s. d.) zu beschranken, den die Neneren auf

beide GebirgsstOcke ausdehnen (doch vgl. Pais
Storia della Sicilia I 391). Die Kflste ist durch

zahlreiche Vorgebirge gegliedert; an der West-

kiiste: Taorianum promontorium (C. Vaticano),

Pelorum pr. (C. diFaro); an der SSdknste: Len-

copetra oder Bruttium pr. (C. dell' Armi), Hera-

cleum pr. (C. Spartivento), Zephyrium pr. (C. di

Brussano) ; an der Ostkuste : Cocynthum pr. (Punta

di Stil6), Iapygium pr. (C. Rizzuto), Lacinium pr.

(C. delle Colonne oder C. di Nau), Crimisa pr.

(Punta dell' Alice). Die Flflsse Laos (Lao), Sa-

batus oder Okinaros (Savuto), Lametus (Lamato),

Angitula (Angitola), Medma (Mesima), Metaurus
(Marro) an der Ostseite zum tyrrhenischen Meere,

Halex (Alice), Buthrotus (Novito?), Carcines (Co-

race), Crotulus (Alii), Semirus (Simmeri), Arogas
(Crocchio), Tagines (Tacina), Aisaros (Esaro), Neai-

thos (Neto), Hylius (Piumenica), Traeis (Trionto),

Lusias (Lneino), Crathis (Crati) mit Sybaris (Cos-

cile) an der Slid- und Westkuste (zum ionischen

Meere) sind fast samtlich unbedeutend; der be-

trachtlichste ist der 93 km. lange Crathis, wahrend
die Silaflfisschen Carcines , Crotalus u. s. w. fur

die Holzflosserei dienten. «

Unter den Prodncten des Landes steht das
Holz aus den Silawaldern obenan, teils als Bau-
holz, teils zum Teerschwelen und zur Fabrication

des geschatzten bruttischen Pechs (jtaowv un> ioph>

fjUETz evwdeozdzrjv rs xai yh>xvzdzr\v zf/v xalov-

usvrjv Bgszztav nizxav Dionys. XX 15. Plin. n. h.

XIV 127. 135. XVI 53. XXIV 37. 39. Diosc. 1 69.

Colum. XII 18. Veget. IV 14. 15. 23. 25) be-

niitzt. Ackerbau war im Gebirge selbst sehr

gering, dagegen die Kustenstriche zum Teil sehr

fruchtbar; beriihmt das Thai des unteren Crathis,

wo in der (jetzt durch Malaria verodeten) Ebene
von Sybaris der Weizen nach Varro (r. r. I 44, 2)

hundertfaltige Frucht gab. Plinius erwahnt aus

B. Gemttse (XIX 141) und Obst (XV 56). Ein-

traglich war auch die Viehzucht (Varro de r. r.

II 1, 2 und u. S. 911). Das Silagebirge hatte

auch mineralische Schatze, die schon in sehr fruher

Zeit ausgebeutet wurden ; bekannt sind besonders

die (freilich schon in romischer Zeit aufgegebenen)

Kupfereruben von Tempsa.
Griechische Colonien an der Kiiste sind (am

tyrrhenischen Meere): Terina, Hipponium, Medma,
Khegion, (am ionischen) Locri, Kaulonia, Skylla-

kcion, Petelia, Sybaris, wenig landeinwarts Thurii

(in romischer Zeit Copia). Unter den einheimi-

schen Stadten treten in der Geschichte fast nur
Consentia, Clampetia, Tempsa hervor, die meisten

anderen, z. B. die von Lycophron (Alex. 91 Iff.)

genannten oenotrischen Stiidte, die von Stephanus

aus Hekataios citierten Ariartbe, Brystakia, Chone,

Erimon, Ixias, Kyterion, Menekina, Ninaia, Sestion

sind verschollene, nicht naher localisierbareNamen

;

auch von den bei Livius (XXX 19, 10, s. o. S. 908)

als Mitglieder des bruttischen Stadtebundes ge-

nannten sind die meisten sonst unbekannt; nicht

einmal die Stelle von Pandosia, der uralten Kfl-

nigsstadt der Oenotrer, lasst sich nachweisen.

Auch die Stationen der grossen Strassen, der

Via Popillia wie der Kiistenstrasse am tarentini-

schen Meerbusen , sind durchweg unbedeutend.

Uberhaupt ist das ganze Gebiet in der Kaiserzeit

zuruckgeblieben (Strab. VI 253, s. o. S. 909) und
verwahrlost; bluhende Municipien sucht man ver-

geblich, das Terrain ist teils, wie die Silawal-

dungen, Staatsdomaene, teils Latifundien einiger

voniehmen Besitzer.

Augustus vereinigte das Bruttierland mit Lu-
canien zur dritten Region Italiens; zu administra-

tiven Zwecken wurde im 2. und 3. Jhdt. die Region
manchmal mit Apulien und Calabrien zusammen-
gelegt. So kennen wir einen iuridieus per Apu-
liam Calabriam Lucaniam Bruttios (auch per
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Calabriam Lueaniam Bruttios allein) ; einen prae-
positus traetus Apuliae Calabriae Lueaniae Brut-
tiorum; einen procurator ad alimenta per Apu-
liam Calabriam Lueaniam et Bruttios (vgl. De
Ruggiero Dizion. epigr. I 1048). In der dio-

cletianischen Einteilung von Italien warde das
bruttische Gebiet zusammen mit Lucanien unter
einen corrector Lueaniae et Brittiorum (so regel-

massig, nicht Bruttiorum) gestellt (Not. Dign.
occ. I 81. n 20. XIX 9. Polem. Silv. latere, in

lommsen Chron. min. I 536), der dem viearius
urbis unterstand und der in Rhegium seinen Sitz

hatte (to 'Prjfiov [irjXQOnoXii saxi xijg Boexxlag,

Olymp. bei Phot. 58 a, 20); die Reihe der Cor-
rectores (dnrchweg viri ctarissimi im 4. und
5. Jhdt., apectabiks im 6., Cassiod. var. HI 8. 46.

47. Marini Papiri 168) s. Marquardt Staats-

verw. I 2 237. De Euggiero Dizion. epigi. I

1050. Cantarelli Bull. com. 1892, 212-218.
Die Grenze des Sprengels war von der augusti-

schen dritten Region insofern verschieden, als

Metapont zu Calabrien geschlagen war (Lib. colon.

262 Lachm.), wogegen Salernum und das Terri-

torium der Piccntini statt zur ersten Region (Cam-
pania) zur dritten gezogen wurden (Cod. Theod.
VIII 3, 1. CIL X 517. 519). Die Provinz lieferte

Naturalleistungen namentlich anWein (Cod. Theod.
XIV 4, 4), Rindern (Cassiod. var. XI 39), Schweine-
fleisch (Nov. Valent. XXXV 1, 1. Cassiod. a. a. O.).

Als in Lucania et Brittii garnisonierend nennt
die Not. Dign. 218 die Sarmatae gentiles. Seit

dem beginnenden Mittelalter verschwindet der

Name der Brittii ganzlich, und Calabria tritt an
dessen Stelle (s. Calabria).

tlber Volk und Land der B. vgl. Strab. VI
253-263. Dionys. Hal. XX 15. Mela II 68. 69.

Plin. n. h. Ill 71—74. Yon Neueren: Kiepert
Alte Geogr. 459—462. Nissen Ital. Landeskunde
I 244f. 535f. Mommsen CIL X p. 1. 3. Pais
Storia della Sicilia e della Magna Grecia c. I. II.

Beloch GriecK. Geschichte II 59 If. [Hiilsen.]

Brnttium promontorium bei Mela II 68.

Sallust. frg. hist. IV 23 Maurenbrecher (aus Serv.

Aen. Ill 400). Plin. n. h. Ill 5 dasselbe wie
Leucopetra. [Hulsen.]

Bruttius. Die Bruttii flnden sich vorzugs-

weise in Siiditalien, so in Volcei (CIL X 408),

Grumetum (X 238), Pompei (X 826) und Venusia
(IX 425. 488. IGI 688). Auch in der Gegend von
Amiternum haben sich zahlreiche Bruttierinschrif-

ten gefunden; vgl. den Index zu CIL IX. Ferner
sind CIL VI 7582-7589 eine Reihe Bruttiergrab-

steine vereinigt, die alle an verschiedenen Stellen

nicht zu weit von einander in der Umgegend von
Rom gefunden sind und wahrscheinlich insge-

samt aus einem Familiengrabe stamme. Der Gen-
tilname Bruttius, der Qbrigens auch in der Form
Brittius erscheint (IGI 688. CIL VI 833. 2153.

X 468 , wahrend Bratii auf der schlecht erhal-

tenen Inschrift IX 473 wohl Versehen ist), mag
auf Ursprung von dem italischen Stamme der

Bruttier hinweisen. [Henze.]

1) Cicero, der Sohn des Redners, schreibt

aus Athen im J. 710 = 44 ad fam. XVI 21, 4:

nam quid ego de Bruttio dicam? quern nullo

tempore a me patior discedere, cuius cum frugi
severaque est vita, turn etiam iucundissima con-

victio; non est enim schmHv.s iocus a fdoloyCa et

cotidiana avt,r\xrjou. huic ego locum in proximo
conduxi et, ut possum, ex meis angustiis illius

sustineo tenuitatem, praeterea declamitare graeee
institui, latine autem apud Bruttium exerr

ceri volo. Also ein armer, lateinischer Schul-
meister in Athen. [Klebs.]

2) Geschicbtschreiber
,
hat, wie aus seiner

Kenntnis der Christenverfolgung des Domitian
hervorgeht, nach dieser Zeit geschrieben. Die
Fragmente bei Peter Hist. Rom. fragm. 375f.

[Henze.]

3) L. Bruttius, eques Bomanus, aus Sicilien

herstammend , von Cicero dem Acilius Glabrio,

Proconsul von Sicilien (um 708 = 46) empfohlen,

Cic. ad fam. XIH 38. [Klebs.]

4) L. Bruttius Crispinus (so lautet der Name'
CIL XI 2702) war Consul im J. 224 zusammen
mit Ap. Claudius Iulianus (Klein Fasti cons,

zum J. 224) und zwar inschriftlich nachzuweisen
vom 9. Januar an (CIL VIII 6942: VIdus Ian.)

bis zum 6. October (CIL HI 3899 : pr. non. Octobres).

Tagesangaben finden sich ferner auf folgenden In-

schriften: 13. Januar (CIL XIV 3553: id. Ian),
23. Januar (XI 2702: X Kal. Febr.), 4. Marz (V
4241: IIII Non. Mart.), 13. Marz (VIII 6942:
III. Idus Martias), 22. Juni (Robert Etude s.

quelqu. inscr. antiqu. du mus. de Bordeaux 1879,

3: X. K. ltd.) , 23. Juli (IGI 2090: xij jte6 t

xalavb&v Avyovoxcov), 3. August (CIL XIV 125

:

III Non. Aug.), 20. September (Ephem. epigr. II

363: XII Kal. Oct.). Nicht ganz genau zu fixie-

ren ist die Inschrift bei Can at Inscr. antiqu. de

Chalons-sur-Saone, 1856, 41 nr. XIX. Der Heraus-
geber liest P-! MAI= pridie idus Martias (!)

= 14. Marz, die Copie der Inschrift (Taf. XII)
weist das vermeintliche P-I- als PR = pr(idie)

auf, zwischen den Resten dieses R und dem M
ist eine Liicke, die ebenso durch KfalendasJ wie
N(onas) wie Id(us) ausgeffilt werden kann; hinter

dem MAI folgt in halber Hflhe des I ein Quer-

strich, der der Entfernung nach schwerlich noch
zu dem I gehOrt, eher der Mittelstrich eines A
sein kfinnte. Dann ware zu lesen MAIA[S] und
die Inschrift — sofern die Copie vcrlasslicn ist —
in die Zeit zwischen den 30. April (pr. K. Maias)
und den 14. Mai (pr. Id. Maias) zu setzen. Der
Codex Iustiniaims enthalt zahlreiche Rescripte

aus diesem Jahre, datiert vom 10. Januar (IIII

id. Ian.) an bis zum 29. December (IHIK. Ian.);

vgl. Cod. lust. rec. Kruger, Index p. 491 zum
J. 224. Inschriften wie Rescripte geben iiberein-

stimmend dem B. Crispinus das erste, dem Claudius

Iulianus das zweite Consulat in diesem Jahre. In

CIL VI 3023 ist dann also das Iterationszeichen zu

B. Crispinus anstatt zu seinem Amtsgenossen ge-

setzt worden. Wahrscheinlich ist dieser B. Crispi-

nus wiederzufmden in dem Consular Crispinus, der

im Auftrage des Senats zusammen mit dem Con-

sular Menophilus die Organisation des Wider-
standes gegen den im J. 238 gegen Italien heran-

riickenden Maximums ubernimmt und die in Aqui-

leia belagerten Burger durch die Gewalt seiner

Rede zum Ausharren ermutigt, Herodian. Vin
2—3. Hist. Aug. Maximin. duo 21, 6; Maximus
et Balbinus 12, 2.

5) C. Bruttius Praesens (so lautet der voll-

standige Name CIL III 411) cos. I in einem uns
unbekamiten Jahre, cos. II im J. 139 (Klein Fast.
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cons, zum J. 139), wahrscheinlich, da mit dem
Kaiser Antoninus Pius zusammen, ordinarius, nach-

weislich vom 1. Marz (Bull. com. XIV [1886]

nr. 1139: Kal. Mart.) bis zum 1. Juni (CIL VI 833:

K. Iun.). Datiert sind ferner die Inschriften : CIL
III p. 936: 17. Marz = XVIK. Apriles; III 411:

8. April = VI Id. April, und 5. Mai = ngo xqi&v

Nmvmv Matcov. IGS I 2416: 31. Mai = tjj xq[o-

xeoq xaXardcbv'IoJwtayv. In den beiden B. Praesens,

die CIL IX 4512 erscheinen, der Vater als cos.

II, der Sohn als cos., sind wahrscheinlich eben

dieser B. Praesens, der cos. II des J. 139, und
sein Sohn (Nr. 6), cos. I 153, n 180, zu suchen.

Die Gattin unseres B. Praesens, deren Name ver-

loren gegangen ist, mflsste danach ihren Gatten

uberlebt haben und selbst vor dem zweiten Con-

sulate ihres Sohnes, also vor 180, gestorben sein.

Es ist allerdings nicht unmOglich, da der Name
feb.lt, diese -Frau mit der Gattin eben des C. B.

Praesens Nr. 6 zu identiflcieren, wenngleich uns da
zwei Kinder, beide mit dem der Mutter entlehn-

ten Beinamen, Crispinus und Crispina, bekannt

sind. MOglicherweise ist der aus Lucanien stam-

mende Praesens bei Plinius (ep. VII 3) eben dieser

B. Praesens.

6) C. Bruttius Praesens (so lautet der Name
CIL VI 10 234 am Ende), wahrscheinlich der Sohn
von Nr. 5 (s. d.), war cos. im J. 153 zusammen
mit A. lunius Rufinus (Klein Fast. cons, zum
J. 153), soweit nachweislich vom 27. Februar

(CIL VI 856 = III K. Mart.) bis zum 11. Marz
(CIL VI 10234'= V id. Mart.). Man sieht in

ihm wohl mit Recht den Consul, der dies Amt im
J. 180 mit Sex. Quintilius Condianus zusammen
zum zweitenmale bekleidete. Die Identification

wird allerdings hinfallig, wenn man in der sehr

cigentumlichen Benennung dieses Mannes (s. u.)

als L. Fulvius L. f. auf L. f. mehr Wert legen

will, als auf das Praenomen L., das er doch

nicht tragt. In diesem Falle ware der cos. II

180 also cos. I in einem uns unbekannten Jahre

gewesen. Sein zweites Consulat ist nachzuweisen

fur den 17. Juli (Acta martyr. Scilitan. ed. Usener

1881 p. 5: -too it; xalavb&v Avyovoxwr = lov-

).tq> i£) und fur XI kl. Romanas (= ? Hist. Aug.

Commodus 12, 7), wahrscheinlich hat er jedoch

als Schwiegervater des Commodus schon seit Be-

ginn des Jahres das Amt inne. Die neu geknupf-

ten verwandtschaftlichen Beziehungen zum kaiser-

lichen Hause erklaren auch wohl die nochmalige

Verleihung des Consulats an ihn. Seine Nomen-
clatur und seine Amterlaufbahn ist uns zum Teil

erhalten in der Inschrift CIL X 408, die ihn

CJr[i]spinas Aug. socer nennt (vgl. Hist. Aug.

Marc. 27, 8. Cass. Dio LXXI 33). Er heisst

also: L. Fulvius L. f. Pomfptina tribulj

[C.J Bruttius Praesens Min Valerius

Maximus Pompeius L Valens Cornelius

Proeulus .... Aquilius Veiento. Seine Lauf-

bahn ist in descendenter Folge angegeben : sodalis

Hadrianaiis, sodalis Antoninianus, [sodalis Ve-

rianusj, sodalis Marcianus — comes impp. An-
tfonini et Commodi Augg.J expeditionis Sarma-
iicae"(Schiller Gesch. d. Rom. Kaiserz. I 646f.)

cos. II procos. p[raet. trib. pleb.J quaestor

Aug. — trib. mil. leg. Ill GaHicae. Wenn man
aus dem Namen der Tochter Crispina, der aus

CTL X 408 und Cass. Dio LXXI 33 feststeht,

folgern darf, dass die Gattin des C. Bruttius Prae-

sens, der der Stein von Cafsa (CDL VIII 110) ge-

setzt ist, da sie den Namen Crispina fuhrt, eben
die Mutter dieser Crispina Augusta, der Gattin

des Commodus, ist, so kennen wir damit als Gattin

dieses B. Praesens, dessen Vorname C. damit be-

zeugt ware, die: Valjeria Mar[cia] Hostilia

Crispina Moecia Cornelia. Wir gewinnen daraus

ferner die Moglichkeit, ihm Africa als Bezirk

seines Proconsulats zuzuweisen, wie T is sot (Fast,

de la prov. rom. d'Afrique 11 Iff.) will. Als Sohn
dieser . . . Crispina . . ., als Bruder der Crispina

Aug. ware dann wohl auch der cos. 187 L. Bruttius

Quintius Crispinus (Nr. 9) in Anspruch zu nehmen,
der CIL VI 7582 als Sohn eines C*. B. Praesens cos.

II bezeichnet wird, also als der Sohn eben unseres

B. Praesens cos. H 180, dessen Vorname C. dadurch
wieder gesichert wiirde. Seiner engeren Familie

gehOrte dann also das Erbbegrabnis der Bruttii

an, das sich wahrscheinlich zwischen Via Appia
und Via Ardeatina befunden hat (CIL VI zu 7582).

7) C. Bruttius Praesens (so lautet der Name
CIL VI 1984) war zusammen mit T. Messius

Extricatus im J. 217 Consul (Klein Fast. cons,

z. J. 217) und zwar nachweislich Ende Februar

(22. Febr. = VIII K. Mart, im Cod. lust. II 18, 9
und 24. Febr. = VI K. Mart, in der Parallelstelle

VIII 37, 3) bis Ende April oder Anfang Mai
(CIL VI 2009: a. p(ost) RfomamJ efonditam)

969 maias). Moglicherweise ist er der

Consul Praesens des Inschrift CIL V 5090; dann
ware er noch am 13. August (id. Aug.) als im
Amte nachzuweisen; doch hindert nichts daran,

bei dieser Inschrift an den Consul des Jahres 246
(Nr. 8) zu denken.

8) C. Bruttius Praesens (so lautet der Name
CIL III Suppl. p. 2000 nr. 89), cos. im J. 246
zusammen mit C. Al . . . . Albinus (Klein Fast,

cons, zum J. 246). Der Codex Iustinianus enthalt

eine Reihe von Rescripten mit den Namen beider

Consuln vom 1. Februar (K. Febr.) an bis zum
12. Juli (Illlid. Iul.); vgl. Cod. lust. ed. Kruger
Index p. 493, zum J. 246. Datierbar sind folgende

Inschriften: CIL VIII Suppl. 18839: 1. Marz =
Kal, Mart.; VI 2821: 28. Juni = IIII Kal. Iul.;

CIRh 692 : 23. Sept. = VilliKal. Octobr. ; CIL IX
1599: 16. November = XVI Ka[l.J Dec.; CIRh
1318: 23. December = X Kal. Ian. (etwas ver-

stranmelt). In der kaiserlichen Verordnung CIL
III Suppl. p. 2000 nr. 89 erganzt Mommsen
a. d, VII [id. Ian] und wtlrde damit den 7. Ja-

nuar gewinnen, giebt aber weder an dieser, noch

an den beiden andern Stellen , an denen er die

Inschrift verSffentlicht und besprochen hat (Ephem.

epigr. IV 66 und V 1439), den Grand an, weshalb

er gerade diese Erganzung wahlen zu mussen

glaubt. Den 13. August dieses Jahres ergabe CLL
V 5090, falls die Inschrift auf diesen B. Praesens

und nicht auf den gleichnamigen Consul des

Jahres 217 (Nr. 7) zu deuten ist.

9) L. Bruttius Quintius Crispinus (so lautet

der Name CIL VI 7582), Sohn des C. Bruttius

Praesens Nr. 6 (s. d.) und der Valjeria Mar[cia]

Hostilia Crispina Moecia Cornelia, Bruder der

Crispina, der Gattin des Kaisers Commodus, ist

wohl der Consul des Jahres 187, zusammen mit

L. Roscius Aelianus (Klein Fast. cons, zum
J. 187) und zwar nachweislich vom 28. October
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(CIL X 1784: V Kal. Novembr.) bis zum 18. De-
cember (OIL VI 8775: XV Kal. Ianuar.) trod

mCglicherweise sogar schon vom 13. August an,

sofern der seitliche Zusatz CIL XIV 2113 von
unsicherer tlberlieferung: idus Gommodas ... J
eliano cos. auf dieses Jahr zu deuten ist oder
falls in dem Aelianus der Inschrift CIL III Suppl.

8196 (idus Aug.) sicher der Kollege des B. zu
erblicken ist. Die bereits erwahnte Inschrift

CIL VI 8775 weist ausserdem noch die Datie-

rung VI Idus Noemb. (sic) = 8. November auf.

[Henze.]

10) Bruttius Sura (Bgexxtog Sovggag Plut.,

Bgiiuos Appian), Legat (jigeofievxrjs) des Praetors

C. Sentius in Makedonien in den J, 666—667 =
88—87, Plut. Sull. 14, besiegte in einer See-

schlacht Metrophaiies, den Feldherrn des Mithri-

dates, und besetzte die Insel Skiathos, Appian.
Mithrid. 29. Dann wandte er sich nach Boiotien

und kampfte bei Chaironeia (Winter 88/87) drei

Tage lang gegen Archelaos und Aristion. Nach
Plutarch mit dem Erfolg, dass die Peinde ans
Meer zuriickwichen, Aevxiov 8k AsvxoXXov xeXsv-

oavxog avxov vho%<hquv ijxiovxi SvXXa xal xdv

eiprjipiOfievov exetvcp ear JtoXefiov svdvg IxXuicov

zfjv Bouoxiav 6moa> ngog Ssvxiov djzfjXavvs, xatmg
avxijo xa>v Jigayfidxoiv iXjzidog nkga jiQoycoQovvxmv

xal xijg 'EXXddog olxeicog &%ovor\g Ttgog jisxajioXrjv

dtd xfjv exetvov xaloxaya&iav, Plut. a. a. 0. Glaub-
hafter ist nach der allgemeinen Lage der Dinge
der Bericht Appians 'AqxeX&co xal 'Agioxicovt xgiaiv

fjfisgaig ovveziXexexo toov xal dyx<OfidXov Jiag' SXov

xov ayoiva xov egyov yiyvofievov. Aaxwvaw de xal

'A%o.i6>v eg ovfi/iaxiav 'Agx.eXdco xal Agioxioivi jigoa-

i6vxo>v , o Bgvxxiog ouiaoiv Sfcov yevo/j,evoig ov%
qyovfievog d^iofiayog ixi eoeo&ai avs&vyvvev is

xov IJeigaia, fi£X8 l xa< xovSe 'Agx&aog imnXevoag
xaxsaxtv, worauf dann (dies ist aus Plutarch hin-

zuzunehmen) B. nach Makedonien zuriickging.

Auf diesen B. sind mit grosser Wahrscnein-
lichkeit von Borghesi Oeuvr. II 239 bezogen
die makedonischen Tetradrachmen mit der Auf-
schrift Suura leg. pro qfuaestore]. Auch die Be-

zeichnung der Vocallange durch Gemination spricht

fur die sullanische Zeit. [Klebs.]

11) Bruttia Crispina, die Tochter des C. Brut-

tius Praesens Nr. 6 (CIL X 408) und der Val]eria

Marfcia] Hostilia Crispina Moecia Cornelia, die

Schwester des L. Bruttius Quintius Crispinus Nr. 9,

wurde von Kaiser Marcus vor seinem Aufbruch in

den sarmatischen Peldzug, aus dem er nicht wieder
heimkehrte, seinem Sohne, dem nachmaligen Kaiser
Commodus angetraut: Cass. Dio LXXI 33, 1.

Hist. Aug. Marc. 27, 8. Die Inschrift CIL X
285 aus dem J. 177 ist ihr wohl erst als der

Braut oder Gattin des Commodus gesetzt worden.

Sie flndet, nachdem Commodus zur Begierung ge-

kommen ist, ihren Tod auf Capri, wohin sie wegen
Bhebruchs von ihrem Gatten verbannt wurde

:

Cass. Dio LXXII 4, 6. Es ist allerdings nicht

wahrscheinlich , dass ihre Verbannung und ihr

Tod vor das Consulatsjahr ihres Bruders fallt, den
dann der Kaiser doch wohl nicht gerade noch mit
dem Consulat geehrt hatte. [Henze.]

Bruttos und Brnttug (Itin. Hieron. 583),

zwei Stationen (mutationes) Phoinikiens, die eine

12 Millien nordlich, die andere 24 Millien siid-

lich von Tripolis. Ersteres ist sehr wahrschein-

lich am Nahr el-Barid zu suchen ; letzteres diirfte

der Lage nach dem heutigen Batrun, dem alten

Botrys, entsprechen. [Benzinger.]

Brntulus Papius, Liv. VIII 39, 12ff. s. Pa-
pius. B. ist Cognomen. [Klebs.]

Brutus. 1) Cognomen der Gens Iunia.

2) S. Bruttedius Nr. 1.

3) Bruti fraude, sagt Aur. Vict. Caes. 29, 4,

fanden der Kaiser Decius und sein Sohn den Tod
in der Gothenschlacht des Jahres 251. [Henze.]

Brnusara = Briva harae, s. Briva Nr. 1.

Bruzos (Bgov£og), Stadt in Phrygia salutaris,

zwischen Eumenia und Synnada, oder in anderer

Eichtung zwischen Stektorion und Eukarpia, Ptol.

V 2, 25 (Agoviov). Hierokl. 677 (BgovSog). Not.

eccl. 1, 385 u. a. (6 Bgv£ov). Miinzen von Anto-
ninus Pius bis Gordianus III. mit der Aufschrift

Bgov^og oder Bgovfyvcov. Unter Commodus 6fi6-

vota mit Okoklia. Ein Bischof Bry%e>wrum er-

wahnt auf dem Cone. Chalced. 451 (Mansi VII
163). Die Lage lasst sich noch nicht bestimmen,
Kiepert Specialk. d. westl. Kleinas. IX und Bam-
say Asia min. 139 setzen es bei Kara Sandykly
an; vgl. Bull. hell. XVII 278. Miinzen Head
HN 560. Num. Chron. XII 208. [Huge.]

BgvdXixa, lakonischer Tanz, der nach Poll.

TV 104 von einem Bryalichos erfunden war und
von Frauen zu Ehren der Artemis und des Apol-

lon getanzt wurde. Darauf scheinen sich auch
die Glossen bei Hesych. s. BgvdaXixa (figoownov

yvvaixetov) und fivXXi%ai (gogot xiveg ogxrjox&v uiaga

Adxoooiv) zu beziehen, wofiir Volcker Khinthonis
fragmenta (Halle 1887) 45 pgvaXt'xa und figvaXt-

Xai einsetzt. Vgl. noch Hesych. s. {IgvXXoxioxai

(of aioxgd TigoaomeTa negixi&sfisvoi yvraixeTa xal

vfivovg aSovxeg) und figvaXixzai , und dazu Mor.
Schmidt ed. mai. I 402f. [Beisch.]

Bryauion (Bgvdviov), Stadt der Deuriopen
am Erigon im oberen Makedonien , Strab. VII
327. Steph. Byz. setzt sie irrtiimlich nach Thes-

protien. Liv. XXXI 39, 5 nennt Bruanium (so

die Vulg. nach G r o n o v ; cod. Bamb. Bruan-
tiam) unweit Stubera und des Erigon gelegent-

lich der kriegerischen Operationen zwischen Phi-

lipp III. und P. Sulpicius Galba im J. 199 v.

Chr., fiber welche Leake North. Greece in 307ff.

322 zu vgl. Heuzey Miss, de Macdd. 322f.

sucht B. in dem Murichovo genannten unteren

Thale des Erigon (jetzt Tscherna Beka), wo sud-

lich von Dunie an einer Tschebren genannten
Stelle (siidOstl. von Perlepe) Spuren einer alten

Ortschaft vorhanden sein sollen, die jedoch noch
der Untersuchung bediirfen; vgl. Plan E bei Heu-
zey und Demitsas MaxtSovia (1896) 281f. 321f.

(Inschr.). [Oberhummer.]

Bryas (Bgvag). 1) Ort am bithynischen Dfer

des Bosporos, Theoph. 397 de Boor. Zon. XV
26 a. E. [Oberhummer.]

2) Argeier, Anfuhrer der Tausend. Er raubt

bei einer Biirgerhochzeit in Argos die Braut;

letztere blendet ihn und sucht Schutz beim Volk,

das sich gegen die Oligarchen erhebt im J. 417
v. Chr., Pans. H 20, 2; vgl. Curtius Gr. Gesch.6

n 605. , [Kirchner.]

Bryaxis, Erzgiesserund Bildhauer des 4. Jhdts.

,

dem Namen nach karischer Abkunft (vgl. Bgvao-

me Bull. hell. IV 1880, 319), nach Athenodoros

bei Clem. Alex. Protr. IV 48 p. 42 Pott. Athener
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und jedenfalls dort schon friih thatig und ver-

mutlich auch kiinstlerisch ausgebildet. Mit Skopas,

Timotheos und Leochares zur Arbeit am Mauso-

leum von Halikarnass berufen (um 350), ubernahm

er die plastische Ausschmiickung der Nordseite

(Plin. n. h. XXXVI 30. Vitruv. VII praef. 12).

Plinius nennt ihn ausserdem im ersten alphabe-

tischen Verzeichnis der Erzgiesser XXXVI 22 als

Verfertiger eines Asklepios und einer Portratstatue

des Seleiikos Nikator; vgl. Munzer Herm. XXX :

1895, 508. Jene GOtterstatue ist wohl identisch

mit dem Kultbild in Megara bei Pausanias (1 40, 6),

der auch die mit dem Gotte verbundene Hygieia als

Werk desselben Kttnstlers bezeichnet ; vermutliche

Nachbildung auf Bronzemunzen der Kaiserzeiten

bei Imhoof-Blumer und P. Gardner Numism.
Comm. on Paus. p. 5. 6 pi. A VI. VII. Die Statue

des Seleukos, der 312 den Kenigstitel annahm,

wird nach Brunns Vorgang meist zur Bestim-

mung der Lebensdauer des Kiinstlers verwertet ;

!

doch ware das Datum unsicher, selbst wenn in

der Pliniustelle Seleukos ausdriicklich als KOnig

bezeichnet wiirde, was, wie Overbeck richtig

hervorhebt, nicht der Pall ist. Trotzdem wird

sich uns alsbald eine Ausdehnung der kiinstleri-

schen Thatigkeit des B. bis 312, ja noch tiefer

hinab, als sehr wahrscheinlich ergeben. Ausser-

dem nennt Plinius aus einer Nebenquelle, vermut-

lich C. Licinius Mucianus, fiinf colossale Gotter-

bilder ohne nahere Bezeichnung aufBhodos(XXXIV
42) und einen Dionysos aus Marmor in Knidos

(XXXVI 22), so dass wir den Kiinstler, ahnlich wie

Skopas, auch in der Nachbarschaft von Halikarnass

thatig flnden. Damit ist, abgesehen von der gleich

zu erwahnenden erhaltenen Marmorbasis, die Zahl

der ohne weiteres dem B. zuzuteilenden Werke
erschfipft; denri bei einer in der lykischen Stadt

Patara beflndlichen Gruppe, Zeus, Apollon und

mehrere LOwen, schwankte die Zuteilung zwischen

Pheidias und B., konnte sich also auf eine Kiinst-

lersignatur nicht stiitzen (Clem. Alex. Protr. IV
47 p. 41 Pott.). Besser beglaubigt scheinen trotz

Kleins Verdachtigung (Arch.-epigr. Mitt. IV
1881, 89, 5) die Kultbilder des Apollon in Daphne

bei Antiocheia und des Serapis auf der Ehakotis

bei Alexandreia zu sein, nur dass bei diesen die

MOglichkeit zu erwagen ist, ob sie nicht einem

jiingeren gleichnamigen Kunstler gehOren. Die

Grundung von Antiocheia 301 scheint zunachst

fllr den beruhmten B. ein etwas spates Datum,

und den Serapis teilt Athenodoros bei Clem. a.

a. O. ausdrflcklich einem andern B. zu, was auch

Overbeck auf Treu und Glauben hingenommen

hat. Ware das Zeugnis dieses Autors zuver-

lassig, so wurde man auch den Apollon von

Daphne demselbenjungeren Kunstler zuzuschreiben

haben. aber bei naherer Betrachtung richtet sich

jene SteUe selbst. Der Schwindler Athenodo-

ros rOckt die Serapisstatue in die Epoche des

Sesostris hinauf , darum muss er dem B. einen

Namensvetter geben, aber nicht einen jungeren,

sondern einen unendlich alteren. Mit Becht hat

Brunn bemerkt, dass gerade dieser Lfigenbe-

richt die sicherste BQrgschaft fur die Schepfung

des Serapistypus durch B. giebt ; denn nur weil

der Name B. absolnt feststand, sah sich Atheno-

doros zur Verdoppelung genOtigt. Die Annahme
eines zweiten B. ist sornit hinfallig. Auch der

Apollon von Daphne muss dem Kunstler vom Mau-

soleum gehOren, mag man nun mit Brunn an-

nehmen, dass die Statue ursprunglich fur die

altere Stadt Antigoneia gefertigt war und erst

spater nach Daphne versetzt wurde, oder mag
man die Lehenszeit des B. bis zum Ende des

4. Jhdts. ausdehnen, worin ich, wenn man seine

Thatigkeit um 355 beginnen lasst, keine Schwierig-

keit sehe. Eine genaue Beschreibung jenes unter

Lilian durch den Blitz zerstOrten Kultbildes giebt

Libanios or. 61 (HI p. 334 B.) in seiner fiovojdia

sal r<j> iv Ad<pvrj rem xov 'AndXXoivog, dessen Be-

richt in einigen Punkten durch \Toh. Malalas X
p. 234 Dind. und Theodoret. hist. eccl. IH 10 er-

ganzt wird; vgl. auch Cedren. Comp. hist. p. 306 B.

Danach war es ein colossaler Akrolith mit ver-

goldetem Gewand. Der Gott war als Kitharode

dargestellt, im langen hochgegiirteten Chiton, in

der Linken die Phorminx, in der Eechten die

Schale (iqixsi qSovxt fieXog qyaivexai xai

oxevdeiv dno xijg ygvofjg xvd&ov). Ein Tetra-

drachmon des Antiochos Epiphanes und mehrere

Bronzemunzen der spateren Kaiserzeit zeigen Nach-

bildungen der Statue und lehren iiber die litterari-

schen Zeugnisse hinaus, dass der Gott schreitend

dargestellt war, mit einem langen Mantel be-

kleidet, das Haar in einen Schopf aufgebunden,

von dem gedrehte Locken auf die Sehultern herab-

fielen, Overbeck Kunstmyth. Apollon, Mtlnztafel

V 37—39 S. 96; Leipz. Ber. 1886, 20 Taf. I 13

—15; Plast. II* 98. Auf den Serapis des B. fuhrt

man mit Kecht die zahlreich erhaltenen KOpfe

dieses Gottes zuriick. Ob aus der Erzahlung des

Clemens geschlossen werden darf, dass die Statue

nicht von Anfang an fur das Heiligtum auf der

Ehakotis bestimmt gewesen, sondern als Geschenk

einer griechischen Stadt dahin gelangt sei, mag
dahingestellt bleiben. Bei der von Tatian 54 er-

wahnten Pasiphae des B. ist wenigstens die Deu-

i tung verdachtig. Von einem in Bom beflndlichen

Werk des Kiinstlers oder der Copie eines solchen

riihrt die dort in der Nahe von St. Marco ge-

fundene, mOglicherweise vom Forum verschleppte

Basis mit der Aufschrift opus Bryaxidis her

(Loewy Inschr. gr. Bildh. 492).

Eine genauere Vorstellung vom Stil des B.

hat uns zuerst eine im J. 1891 in Athen beim

sog. Marktgraben nordlich von Hephaisteion (dem

sog. Theseion) gefundene Originalarbeit des Kunst-

i lers gegeben, freilich nur ein Denkmal bescheide-

ner Art und jedenfalls eine Jugendarbeit , die

Basis eines Dreifusses, den der Phylarch Demo-

sthenes aus dem Demos Paiania beim Wett-

rennen der Eeiterphylen, der dv&KiTtaoia, gewonnen

hatte; bei dieser Gelegenheit werden zugleich

zwei fruhere Siege seines Vaters und Bruders ver-

herrlicht; abgeb. Bull. hell. XVI 1892 pi. HI. Vn,
vgl. Couve ebd. 550ff. Homolle ebd. XV 1891,

369. Kabbadias AbXt. dez . 1891, 34. Lol-

iling ebd. 55. Wolters Athen. Mitt. XVI 1891,

252. Die Vorderseite tragt die Weihinschrift sowie

die Kiinstlereignatur Bgva^g exotjoev., die andern

Seiten zeigen je einen auf einen Dreifuss zureiten-

den Eeiter, ohne Zweifel Demosthenes, seinen

Bruder Demeas und seinen Vater Demainetos. Die

vortreffliche Bildung der verschieden charakteri-

sierten Pferde hat Couve gut entwickelt. Dieses

Monument giebt uns zugleich ein wichtiges Hulfs-



919 Bryaxis Bryges 920

mittel an die Hand, urn die dem B. gehorigen
Platten des Mausoleumfrieses festzustellen , eine
Untersuchung, die dem Vernehmen nach P. Win-
ter in grflsserem Zusammenhang unternehmen
wird. Schon friiher hat Brunn S.-Ber. Akad.
Munch. 1882 II 114f. entsprechend den vier iiber-

lieferten Kiinstlern vier verschiedene Hande unter-
schieden, und Overheck Plast. 114 I06ff. hat
sich mit Recht ihm angeschlossen. Nur in der
Verteilung hat er sieh vergriffen; die von ihm
dem B. zngewiesene Reihe (Ant. Denkm. II Taf.
16 VIII—X. Overheck Plast.* II Pig. 171 Ser.
Ill) wird wohl jetzt allgemein nach Treus Vor-
gang (Athen. Mitt. VI 1881, 412ff.) sowohl wegen
der Pundstelle an der Ostseite als wegen ihrer
Verwandtschaft mit den tegeatischen Sculpturen
ftir Skopas in Anspruch genommen, dem sie auch
schon Newton zuweisen wollte. Dagegen zeigen
gerade die nach Brunn. dem Skopas gehorigen
Platten (Ant. Denkm. II Taf. 16 VI. VII. Over- 1

beck a. a. 0. Ser. IV, zu der dort verkehrter Weise
auch das allerdings sicher vom Mausoleum stam-
mende, aber nach Winters Nachweis dem Leo-
chares gehorige Genueser Stuck gestellt ist) in
der Pferdebildung die niichste Verwandtschaft mit
der Basis des B., was auch Couve anerkennt. ob-
gleich gerade dieser Gelehrte die Scheidung ver-
schiedener Stile beim Mausoleumfries ablehnen
will. Diese Beihe also, weitaus die schflnste, wird
dem B. zuzusprechen sein, ein Ergehnis, das furl
seine kunsthistorische Stellung nicht ohne Belang
ist. Einmal namlich stehen bei mancher Ver-
schiedenheit diese Platten des B. denen des Sko-
pas bei weitem am nachsten; wozu stimmt, dass
B. sowohl in den Orten seiner Thatigkeit als in
den Stoffen sich vielfach mit diesem Bildhauer
berfihrt; man hat ihn daher neuerdings wohl mit
Becht geradezu als Schiller des Skopas bezeichnet
(Lolling a. a. 0. Couve a. a. 0. Winter Arch.
Jahrb. VII 1892, 168). Aber dieser Schiller war-
nicht nur nach seinen Arbeiten am Mausoleum,
sondern auch nach der Schatzung der hellenisti-

schen Zeit zu schliessen grosser als der Meister,
dem erst das Zeitalter des Augustus einen Platz
unter den Klassikern eingeriiumt hat (s. Robert
Arch. March. 48). Schon Brunn S.-Ber. Akad.
Munch. 1882 II 118 hat ausgesprochen, dass dem
B. wahrscheinlich ein hoherer Buhm gebiihre,
als ihm jetzt zu teil werde, undHelbig (Cam-
pan. Wandm. 7) bezeichnet seinen Serapis mitS
Kecht als die jttngste bedeutende SchOpfung eines
Gotterideals. Diese Anschauung wird durch ein
zu wenig beachtetes litterarisches Zeugnis besta-
tigt, das sich schon durch die richtige Ansetzung
des Polykleitos nach Pheidias als aus bester, ver-

mutlich pergamenischer Quelle stammend ausweist.
Columella I praef. 31 nennt als die dem Range
nach unmittelbar auf Pheidias folgenden Bildhauer
Polykleitos, Lysippos, Praxiteles und Bryaxis.
Skopas fehlt auch hier. 6

Nach dem Gesagten stellt sich der Lebens-
gang des Kunstlers etwa folgendermassen dar. In
Athen zwischen 360 und 350 von Skopas geschult,
fertigt er unter anderem den Asklepios und die
Hygieia fflr Megara und geht dann mit seinem
Lehrer zur Ausflihrung der Mausoleumsarbeiten
nach Halikaraass. Seine Thatigkeit bleibt von
da an wesentlich dem Osten gewidmet. Fur die

Hauptstadte der Diadochen schafift er grosse Kult-
bilder, und es ist sehr mOglich, dass wir in ihm
neben Eutychides den eigentlichen Begriinder der
hellenistischen Plastik zu sehen haben.

[C. Robert.]
Bryazon, nach Plin. n. h. V 148 ein Kflsten-

fluss Bithyniens, zwischen Cius und Nikomedia,
der nicht naher zu bestimmen ist. [Ruge.]

Brychon (Bqvxwv , d. i. der Rauschende).
D 1) Bach im thessalischen Gebirge Pe'lion, der
beim Hain der Jlr/Xma voruber ins Meer fliesst

[Dikaiarch.] II 7 (Miiller Geogr. gr. min. I 107).
Bursian Geogr. I 97.

2) Bach auf der chalMdischen Halbinsel Pal-
lene, Lykophr. 1408. Hesych. [Oberhummer.]

Bryela (ra BgieXa), bei Ducas 26 p. 97 (p. 175)
neben Erythrai und Klazomenai, hinter dem es

5 km. sudlich liegt, genannt, jetzt Urla, Vurla
oder von den Griechen Wriula gesprochen. Ram-
)say As. Min. 113f. nimmt eine alte Form Briula
an. Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien CXXIV
(1891) viii 30. [Burchner.]

Bryennios s. Manuel Bryennios.

Bryes (nicht Bryetes), Maler, Vater und erster

Lehrer des Pausias von Sekyon, Plin. n. h. XXXV
123. Brunn Gesch. d. griech. Kunstler II 144.
C. Keil Analecta epigraphica 224. [O.Rossbach.]

Bryges (Bgvyoi, Bgvyoi, Bgvyol, Bgvyat, Bqv-
yeg, Bgiyeg, Bgiyat, nach Herodian bei Steph. Byz.
)auch BQi'yavzee; vgl. Brykai), illyrisch-inakedo-

nische Porm des Namens 0gvysg, und wie diese

durch Verschiebung der urspriinglich anlautenden
Media aspirata bh aus Bhruges entstanden; vgl.

EtynL M. 179, 20 s. Bilmnog. Steph. Byz. s.

BsQsvUrj, Beqoicl. Auch der Ubergang von v in

< gehOrt hieher, s. Tomaschek Thraker I 29f.,

der an den Stamm von frugi (vgl. fruges) und
.brauchen' denkt, Kretschmer Gesch. d. gr.

Spr. 229. Inshesondere bezeichnete man mit dieser

) Porm ein in verschiedenen Gegenden der Balkan-
halbinsel auftretendes Volk, dessen ZugehOrigkeit
zur thrakischen Gruppe und ursprunglichen Zu-
sammenhang mit den Phrygern die Alten wohl
erkannten, Her. VI 45. VII 73 und die Ausl. zu
d. St. Steph. Byz. Strab. VII 295. 330 frg. 25.

XH 550. App. b. c. II 39. Plin. n. h. V 145.

Xonon 1. Hesych. Etym. M. Sie begegnen uns
zuerst in der Telegonie des Eugammon, nach
welchem sie unter Beihfilfe des Ares und Apollon
erfolgreich gegen die von Odysseus gefuhrten
Thesproter kampften (Prokl. chrest. 5 in Scr.

metr. Gr. ed. Westphal 241 und Ep. Gr. frg. coll.

Kinkel 57); sie mussen hienach etwa im 7. Jhdt.
nach Epeiros vorgedrungen sein. Hiemit stimmt'
uberein, dass wir sie im Norden dieses Landes
wiederholt unter iUyrischen Volkern begegnen.
Nach Appian hatten sie sich, wie spater die Tau-
lantier und die Liburner, voriibergehend in den
Besitz von Epidamnos zu setzen gewusst, und in

das Hinterland jener Stadt setzt sie auch Strab.

VII 326. Auf die Inseln des Quarnero im Nor-
den des adriatischen Meeres fiihrt die Erwahnung
der beiden BgvytjTdeg vijooi, auf deren einer ein

Tempel der Artemis stand und welche anschei-

nend mit den Apsyrtides (s. d.) fur identisch ge-

halten wurden, bei Apoll. Rhod. IV 330. 470.
Schol. ebd. 1002. St. Petris Cenni stor. sulle

Absirtidi I (Capodistria 1883) 24f. In die Ge-
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gend des Lychnitissees im illyrischen Hinterland
setzt sie Skymn. 434. 437, weiter Cstlich in das
Plussgebiet des Erigon Strab. VII 327 frg. 8,

der dort (frg. 9) auch eine Stadt derselben Kv-
dgiat (vgl. Kidgaga in Phrygien) kennt. Es ist

dies dieselbe Gegend, wo das Itin. Hieron. eine

Stadt Brucida (s. d.), richtiger Brugiada, bezeugt,
in der wir Bgvyfag, itoXtg Maxedoviag bei Steph.
Byz. wiedererkennen; ob das von ihm mit glei-

Ins. II 101, 14 und Inscr. gr. ined. Ill p. 31.

W. SchulzeRhein. Mus. XLVIII 1893, 248-251.
P. Kretschmer Einl. in die Gesch. d. gr. Sprache
328. Ein stadtrhodisches Grahmal eines Brygin-
darios IGIns. I 166. [Hiller v. Gaertringen.]

Brygion, Stadt in Makedonien, s. Bryges.
[Oberhummer.]

Brygos (fruher falschlich Brylos gelesen),

attischer Topfer, aber dem Namen nach thraki-
chem Zusatz genannte Bgvytov davon verschieden 10 scher Abkunft, aus dem Anfang des 5. Jhdts.,
oder nur eine andere Namensform desselben Ortes
ist, steht dahin. Mehrfach wird auch das Ge-
birge Bermion (s. d.) als ihr Wohnsitz bezeichnet
(Strab. VII 330 frg. 25. Konon 1), und noch naher
der Kflste des thermaeischen Golfes mussen wir
sie nach Her. VI 45 suchen, wo der trberfall des

Heeres des Mardonios durch die B. und ihre Unter-
werfung unter die persische Herrschaft (J. 492
v. Chr.) berichtet wird; infolge dieser Ereignisse

da im Perserschutt der Akropolis Pragmente einer

Vase gefunden sind, die aus stilistischen Griinden
trotz der mangelnden Signatur ihm zugesprochen
werden mussen ; vielleicbt darf auch %xd der der-

selben Pundstelle entstammenden Basis CIA IV
2 nr. 373, 185 das BPY der ersten Zeile zu seinem
Namen erganzt werden; er hatte dann, wie Euphro-
nios, Andokides und viele andere seiner Kunst-
genossen, seine SchutzgOttin, die Athena Ergane

erscheinen sie auch im " Heereszuge des Xerxes 20 auf der Burg, durch ein Weihgeschenk geehrt, das
(Her. VTI 185). Noch weiter Ostlich gegen den
strymonischen Golf weist der Ort Brigizes (s. d.)

auf die Anwesenheit der B. Spater werden B.
noch im Heere des Brutus genannt (Plut. Brut.

45). Vgl. Tomaschek Die alten Thraker I 27—33. [Oberhummer.]
Brygeides (BQvytjtSsg vfjooi), Inseln im adria-

tischen Meere, s. Bryges. [Oberhummer.]
Brygias, Stadt in Makedonien, s. Bryges.

[Oberhummer.]
Brygindara (Bgvyivdaga oder Bgtx£vdt)Qa).

In den spateren attischen Tributlisten erscheinen

Bqixiv&oqioi oder Bgftxivddgiot i tg 'PodtotJ als

selbstandige rhodische Gemeinde (CIA I 262f.

Kohler Abh. Akad. Berl. 1869, 262. Boeckh-
Frankel Staatsh.8 EE 432). Den dazu gehorigen

Ort nennt Herodas in seinem auf der Nachbar-
insel Kos spielenden Gedicht II 57 Bgixlvdrjga.

Seit der Grundung des rhodischen Gesamtstaates

alter als 480 gewesen sein miisste. Da B. stets mit
Sxoirjoev signiert, so liegt die entfernte Mflglichkeit

vor, dass der Zeichner ein anderer war, als der
Topfer; indessen ist die Wahrscheinlichkeit fur

diese Annahme ausserst gering. Auf die sehr

charakteristische Handschrift des Meisters hat

Hartwig Meistersch. 371 mit Rech* hingewiesen.

Wir besitzen sieben Schalen mit seiner Signatur,

von denen sechs in den Wiener Vorlegebl. Ser. VIII
30 2—6 und C 7 zusammengestellt sind; vgl. Klein

Vas. m. Meistersign.2 175; das dort als nr. 2
aufgezahlte, nur durch eine fluchtige Notiz bei

Gerhard A. Vasenb. I 217 bekannte Stuck ist

offenbar mit der Frankfurter Schale nr. 1 iden-

tisch. Dazu kommt weiter ein von der Akropolis

stammender Henkel mit der Kunstlersignatur,

Hartwig a. a. O. 372. Funf von diesen Schalen

sind mit mythischen Darstellungen geschmuckt.
Die eine jetzt verschollene (Wien. Vorl. VIII 3.

(408 v. Chr.) bildeten die BevyivSdgwt , wie die40Mon. d. Inst. 1856, 4. Robert Bild u. Lied 53
in Rhodos allein vorkommende Form ist, eine

Ktoina (= Demos) von Kamiros. Da in einer Liste

der Priester des Apollon Erethimios, gefunden
bei dem heutigen Dorfe Theologos etwa in der

Mitte zwischen Kamiros und Ialysos, auf dem
Gebiete der ersteren Stadt, unter achtundzwanzig
Priestern zehn 'Iazdvtot, sechs IIovxmQeTg und funf
BgvyivdaQiot genannt werden, wahrend sechs andre
Ktoinen zusammen nur sieben stellen, wird man

90.339. Urlichs Vasenm. Brygos. Engelmann
bei Roscher I 1968. Klein a. O. nr. 3) zeigt

aussen das Urteil des Paris und seine Riickkehr

in das Vaterhaus, also die fur den Ausbruch des

trojanischen Krieges massgebenden Vorgange,

innen die SchutzgOtter Trojas, Apollon und Artemis.
Die zweite, im Louvre (Wien. Vorl. VIII 4. Heyde-
mann Biupersis auf e. Schale d. B. Robert a.

0. 61. 102. Urlichs Beitrage z. Kflnstlergesch.

den Ort nicht weit von dem Heiligtum zu suchen 50 62. Purgold Arch. Zeit. XLII 1884, 249. Kle in
haben, IGIns. I p. 99 and nr. 730. Und wenn
die Peigen von B. geruhmt werden als den atti-

schen vergleichbar, kommt der frachtbare Kttsten-

strich bei den heutigen Dorfern Phanes und So-

roni wohl am meisten in Betracht, wo noch jetzt

grosse Strecken mit Feigenbaumen bepflanzt sind.

Lynkeus von Samos sv xfj xgog tov xw/xucov IIo-

atldtxnov iaiOTokij, d. h. einer Vergleichung der
attischenProducte mitden rhodischen (W. S chu 1 z e),

Euphronios 2 171; Vas. m. Meistersign. * nr. 4),

enthalt auf ihrer Aussenseite Scenen der Din-

persis, innen eine Credenzscene, Phoinix und Bri-

seis. Die Darstellungen der dritten, die sich im
Stadelschen Museum zu Frankfurt befindet (Wien.

Vorl. VHI 2. Gerhard Trinksch. u. Gef. Tf. A. B.

Welcker Alt. Denkm. HI T. 12 S. 93. Urlichs
Brygos 3; Beitr. z. Kunstgesch. 71. Robert a. a. 0.

51. 53. 88. K 1 e i n Meistersign.2 nr. 1), sind der atti-

bei Ath. XIV 652 c. d nennt die layaSeg Bgiytv- 60 schen Localsage entlehnt, aussen die Ausfahrt des

Sagldeg {Bgvy. Kaibel); Poll. VI 81, wo Bayiv-
SdQtot flberliefert, scheint auf dieselbe Quelle zu-

riickzugehen. Der Name ist, wie schon die in

Sudwestkleinasien haufige Endung -aga beweist
und Lynkeus a. a. 0. hervorhebt, barbarisch, einer

der zahlreichen Reste der alteren (karischen?) Be-
vOlkerung derlnsel; daraus erklart sich die ver-

schiedene Schreibung, Ross Reisen auf den griech.

Triptolemos und die von der Erichthoniosschlange

verfolgten ungehorsamen KekropstOchter, innen Po-

seidon und Aithra. Von der vierten Schale sind nur

Fragment* erhalten, die sich jetzt im Cabinet des

me'dailles in Paris befinden (Wien. Vorl. C 2 ; doch
sind wie Klein gesehen hat, 2a und 2f als nicht

zugehorig auszuscheiden; vgL P. J. Meier Arch.

Zeit. 1884, 245. Urlichs Beitr. z. Kstlgesch. 61).
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Innen war eine Credenzscene, Nike einem sitzen-

den Gotte (Zeus oder Poseidon, vgl. Arch. Zeit.

XXXIII 1875 Taf. 10) oder einem sterblichen

Krieger (ebd. XL 1883 Taf. 1) einschenkend (2 b.

2g) angebracht; aussen war auf der einen Seite

der Raub der Helena (2 e. 2 h), auf der andern nach

Kleins ansprechender Vermutung, die Wegfiih-

rung der Briseis (2b. 2c. 2d) dargestellt. Die

fiinfte, im britischen Museum beflndliche Schale

zeigt als Innenbild eine Credenzscene des tag-

1

lichen Lebens, als Aussenbilder burleske Satyr-

scenen, Here und Iris von dem briinstigen Gefolge

des Dionysos, der ergOtzt dem Treiben zusieht, at-

takiert, wahrend Hermes und Herakles ihrer be-

drangten Stiefmutter zu Hiilfe kommen; wahr-

scheinlich liegt ein Satyrspiel zu Grunde, dessen

Scenen aber B. in freier Weise umgestaltet hat, da

in jener Zeit nur zwei Schauspieler denkbar sind.

Die Vase ist eines der altesten Beispiele fur den

Binfluss des Dramas auf die bildende Kunst (C.

Smith Cat. of Vas. Ill p. 87, E 65. Mon.
d. Inst. IX 46. Wien. Vorl. VIII 6. Matz Ann.

d. Inst. XLIV 1872, 294ff. Klein a. 0. nr. 8.

Robert a. a. 0. 28. Dfiminler Eh. Mus. XLIII

1888, 358. Bethe Prolog, z. Gesch. d. Theat. 76).

Die beiden anderen Schalen enthalten Genrescenen;

die erste, in'Wurzburg, einen Komos (Urlichs
D. Vasenmaler Brygos. Wien. Vorl. VIII 5. Klein
a. a. 0. nr. 5), die zweite in Florenz eine ob-

scOne Darstellung (Heydemann Dritt. Hall. S

Winckelmannsprogr. 94. Klein nr. 5).

Ausser diesen signierten Werken hat man dem
B. mit mehr oder weniger Sicherheit noch rund

fiinfzig Gefasse zugeschrieben , s. die Liste bei

Hartwig Meisterschalen 687f., in der jedoch das

Berliner Fragment nr. 17 zu streichen ist, vgl.

Hauser Arch. Jahrb. X 1895, 162; dafur ist

neuerdings ein Kantharos mit Liebesabenteuern

des Zeus hinzugekommen , s. Archeol. Anzeiger

1896, 96 nr. 24. Unter den mythischen Dar--

stellungen spielt wieder der troische Sagenkreis

eine grosse Rolle. Fragmente einer zweiten Iliu-

persisschale hat P. J. Meier als dem B. gehOrig

erkannt (Luynes Vases pi. 42. P. J. Meier Bull,

d. Inst. 1884, 45). Die in Hart wigs eigenem

Besitz befindlichen und von ihm Arch.-epigr.

Mitt. XVI 1893, 120f. verCffentlichten Schalen-

fragmente gehoren zwar, wie dort richtig gesagt

wird, auch dem B., stammen jedoch von keiner

Iliupersis, soudern von einer Darstellung der To-

tung des Aigisthos durch Orestes und sind wohl

die alteste tins bekannte Illustration dieser Scene.

Die von Dummler Bonn. Stud. 76 dem B. zuge-

schriebene Londoner Schale zeigt den Streit urn

die Waffen des Achilleus (ATchaeolog. XXXII pi.

11. Wien. Vorl. VI 2, vgl. Klein Euphronios*

238. Hartwig Meistersch. 359. Robert Bild und
Lied 213, wo aber verkannt ist, dass in der Ab-

stimmungsscene Athene die Achaeer zu Gunsten

des Odysseus zu beeinflussen sucht). Den Zwei-

kampf des Achilleus mit Memnon stellen mit

unbedeutenden Variationen zwei Schalen in Cor-

neto und London (E 67) dar, von denen die

erste von Dfimmler a. a. 0. 73, die zweite von

Hartwig a. a. 0. 362 dem B. zugesprochen wor-

den ist (Mon. d. Inst, XI 32. Wien. Vorlegebl. D 8.

1890/91, 8, 2. Gerhard Trinksch. und Gef. D.

Robert Scenen der Ilias und Aithiopis 4)

;

die andere Seite zeigt bei der Cornetaner Schale

die Abholung des Neoptolemos von Skyros (so

Engelmann Arch. Zeit. XLH 1884, 72, anders

Korte Ann. d. Inst. 1881, 168. Diimmler a. a.

0. 73), bei der Londoner eine Credenzscene im
Olymp. Als Innenbild ist in beiden Fallen eine

Spendescene verwandt. Endlich ist auch der

Wiener Skyphos mit Hektors LOsung gewiss rich-

tig den Werken dieses Meisters zugezahlt worden,

Mon. d. Inst. VHI 27. Masner Vas. u. Terr,

nr. 328. Furtwangler Aufs. f. E. Curtius

186. Arndt Stud. 115. Dfimmler a. a. 0.

75. Hartwig a. a. 0. 363. Auf den im Ein-

gange erwahnten Fragmenten aus dem Perser-

schutt wollen Winter Arch. Jahrb. II 1887, 229

und Hartwig Journ. Hell. Stud. 1891, 385 eine

Darstellung des Mythos von Herakles und Eurytos

erkennen, wogegen sich indessen vieles einwenden

lasst; eine sichere Heraklesdarstellung enthalt

Mngegen die von Klugmann Ann. d. Inst. 1878

tav. E publicierte Schale, die aber gewiss nicht

das Abenteuer mit Nereus (Hartwig denkt

an Komoedie oder Satyrspiel), sondern das mit

Syleus darstellt (Eobert Iliupersis d. Polygnot.

46). Auch an Darstellungen aus dem Kreis der

Gettersage fehlt es nicht. Die vorziigliche Berliner

Gigantenschale 2293 (Gerhard Trinksch. Taf.

VHI 2. X. XL Wien. Vorl. I 8) hat schon Furt-

wangler fur B. in Anspruch genommen, und
Hartwig hat ihr die Pariser Schale mit dersel-

ben Darstellung zugesellt (Luynes Vases 19. 20.

Gerhard Trinksch. A. B). Die vaticanische Schale

mit der kostlichen Schilderung des kleinen Her-

mes als Einderdieb hat Dummler a. a. 0. 73

als dem B. gehOrig erwiesen (Mus. Greg. 88, 1.

El. cer. ni 86. Arch. Zeit. II 1844 Taf. 20). Zwei

prachtige Schalen in Paris Cab. d. med. (Hart-

wig Meistersch. Taf. XXXII. XXXIII) und Miin-

chen 332 (Thiersch Vas. Taf. 4), sowie eine

I Anzahl von Schalenfragmenten (Hartwig Taf.

XXXIII 2 S. 3 18. Schoene Museo Bocchi di Adria

in 1. 4) fiihren den bacchischen Thiasos in ktihnen

und phantasievollen Gruppen vor. Auch die von

Hartwig 443, 1 dem ,Meister mit dem Kahl-

kopf' zugeschriebene Londoner Schale mit einem

dionysischen Symposion (E 66. C. Smith Cat. HI
pi. 4) gehOrt nach Furtwanglers richtiger Be-

merkung dem B. Unter den Genredarstellungen ver-

dient zunachst die von Hartwig 331 dem Meister

) zugeteilte. einstmalsBranteghemsche Schale wegen

ihrer verbliiffenden Obercinstimmung mit der sig-

nirten Wiirzburger Komosvase genannt zu werden.

Ahnliche Darstellungen flnden sich auf einer Vase

in Orvieto (Hartwig Taf. XXXVI), einer ver-

schollenen (Hartwig 351) nnd mehreren Frag-

menten. Scenen des Symposions enthalt vor allem

eine schone Londoner Schale (E 68. Hartwig Taf.

XXXIV. XXXV), denen sich eine vaticanische

(Mus. Greg. II 81), zwei weitere Londoner (E 70.

) 64. Mon. d. Inst. HI 12), vielleicht eine Berliner

(2298) nnd zahlreiche Fragmente anschliessen.

Erotische Scenen, zum Teil stark obscon, zeigen

eine Schale in Corneto bei Bruschi (Hartwig

343), drei weitere ebendort im Museo Tarqui-

niese, eine in Kopenhagen (112. Gerhard A. V.

281) und zahlreiche Fragmente, unter denen be-

sonders die Branteghemschen (Hartwig Taf.

XXXVI 4. 5) durch SchOnheit der Zeichnung her-
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vorragen. Endlich wird auch die beriihmte, unter
den Fundamenten des Parthenon gefundene Ross-
sche Scherbe (Ross Arch. Aufs. Taf. 10) von
Dummler a. a. 0. 74 und Hartwig 338 dem
B. zugeschrieben.

Seiner kunstgeschichtlichen Stellung nach
schliesst sich B. an Peithinos und Hieron an,

wahrend er sich von der Eichtung des Euphronios
wesentlich unterscheidet. Er geht aber iiber seine
Muster weit hinaus. Voll feurigen Temperaments
und lebhafter Phantasie weiss er, auch wenn er

alte Typen reproduciert, wie bei dem Parisurteil,

der Iliupersis, dem Waffenstreit, ihnen geschickt
neue Seiten abzugewinnen. Hochst glficklich ist

z. B. die Einfugung der Athene in die Abstim-
mungsscene. Vorztiglich versteht er die Affecte
wiederzugeben ; man vergleiche die Kassandra auf
den Paris- und Iliupersisschalen und auch die Poly-
xena auf letzterer oder den Hermes und Herakles auf
der Satyrschale. Seine mythischen Darstellungen
tragen einen im besten Sinn dramatischen Charak-
ter, wie er sich nur noch bei Euphronios in dessen
letzter Periode, seltener bei Dnris flndet. Seine
aus scharfer Beobachtung des Lebens geflossenen
Genredarstellungen zeigen einen iibersprudelnden,
hauflg derben Humor. In der Charakteristik der
Situation wie der Figuren nimmt er unter den
sog. grossen Schalenmalern wohl den ersten Platz
ein, wahrend er in der auf genauer Naturbeob-
achtung beruhenden Wiedergabe des menschlichen
Korpers unmittelbar auf Euphronios folgt, viel-

leicht ihm gleichsteht. Charakteristisch fur seine

Compositionsweise ist das Einfugen einzelner land-
schaftlicher und architectonischer Elemente, Saulen,
Thiiren, Felsen und Baume, wie er iiberhaupt auf
die Ausfiihrung des Beiwerks grosse Sorgfalt ver-
wendet. In der Tierbildung stent er hinter Eu-
phronios zurfick. Merkwiirdig ist, dass alle seine
erhaltenen Werke ungefahr auf derselben Stufe
des kunstlerischen KOnnens stehen, so dass eine
chronologische Anordnung derselben noch nicht
hat gelingen wollen. Urlichs Der Vasenmaler
Brygos, Wurzburg 1875. Klein Griechische Vasen
mit Meistersignaturen 175ff. P. J.Meier Bull. d.

Inst. 1889, 75. Dummler Bonn. Stud. 73. Hart-
wig Meisterschalen 307. [C. Eobert.]

Brykai (Bgvxrjg, Bgvxai, Bgvxeig, BQvxfjioi)

nennt Steph. Byz. ein thrakisches Volk. Die
Notiz stammt vielleicht aus Hekataios, und dann
ist thrakisch = makedonisch, s. Me in eke z. St.

und zu Savy. In diesem FaUe ist die Gleichheit
mit den Bryges (s. d.) ausser Zweifel. Doch s.

auch Brysai. [Oberhummer.]
Bryke {Bqvxij), Tochter des Danaos und der

Naiade Polyxo. Braut des Chthonios (Sohnes des
Aigyptos und der Naiade Kaliadne), Apollod. II

1, 5, 8. In der parischen Marmorchronik Z. 15
wollte Boeckh unter anderen Danaidennamen
auch den Namen B. (uberliefert Ba .

.

.) erganzen.
Wohl als Eponymos der Bebryker aufzufassen, und
demnach identisch mit Bebryke (s. d.).

[Wernicke.]
Bryklike oder Bryelike (Bavxhxri oder Bqvt)-

/•ixrj)^ Landschaft in Kilikien, die den nordOst-
lichen Teil des Landes bis an den Amanos um-
fasste, Ptol. V 8, 7. [Ruge.]

Brykus (Bovxovg) bildete mit Karpathos und
Arkaseia (s. d.) die von Ps.-Skylax 99 erwahnte

Dreistadt der Insel Karpathos — oder Vierstadt,

wenn man nach Strab. X 489 Nisyros hinzufiigt.

Die Stadt liegt auf einer felsigen Landzunge,
die sich von Suden nach Norden erstreckt und
eine schmale Bucht im Osten beschutzt. Der siid-

lichste Teil der Landzunge, der am hOchsten ist,

wird die Akropolis mit dem Heiligtum der Athana
Lindia getragen haben, IGIns. I 997. 998. Von
anderen Gottern, die vermutlich ihre Tempel eben-
falls in der Stadt hatten, werden Asklapios und
Dionysos genannt, ebd. 996. 1032, 23f. Dass
der Ort schon in mykenischer Zeit bewohnt waT,
beweisen die Graberfunde; s. Bent Journ. of Hell,

stud. VI 233ff. Aus bester griechischer Zeit stam-
men die im Osten vorztiglich erhaltenen Stadt-
mauern aus grossen, regelmassig geschichteten
Quadern (Photographic in der Sammlung des athe-
nischen Instituts, Abteilung Sporaden). Im 5. Jhdt.
zahlten die Brykuntier als selbstandige Teil-

nehmer des ersten attischen Seebundes die geringe
Summe von 500 Drachmen an die Bundeskasse,
CIA I 37. 231. 233. Nach 408 v. Chr. traten
sie, wie die anderen karpathischen Stadte, frfiher

oder spater dem rhodischen Gesamtstaat bei. Die
staatsrcchtliche Stellung innerhalb desselben lasst

sich freilich nur erschliessen. Nach Analogie von
Karpathos, der Stadt, wird auch B. in locale

Unterabteilungen, xxoivai, zerfallen sein, so wie
z. B. Kamiros. Aber wahrend der Burger einer

rhodischen Stadt innerhalb des ganzen Staates,

auf Ehodos so gut wie auf Karpathos, nicht Aiv-
Sios oder Kafiigevg, sondern z. B. Nerrtdag oder
Bgyyivdagio; heisst, wird der Burger von B. iiberall

Bqvxoivxiog genannt. Daraus folgt, dass die

Brykuntier und die anderen Stadte der Insel auf
derselben Stufe wie die Ktoinen von Kamiros,
die Demen von Lindos rangierten, als ein dtifio;

des ovpaas SSftos xuiv 'PoSlcov. Fiir alle nicht
gemeinsamen Angelegenheiten , namentlich die

sacralen , wird ihr Stadtrecht fortbestanden haben,
so gut wie dasjenige der drei rhodischen Stadte.

Im Gebiete von B. lag das Heiligtum des Potei-

don oder Poseidon TFoQ&fiio;, an dem die anderen
karpathischen Stadte und auch der rhodische Ge-
samtstaat Anteil hatten (s. Porthmos). B. be-

stand noch in friiher christlicher Zeit; jetzt ist

es verOdet; seine Euinen dienen als Steinbruck
fur das fast eine Meile entfernte Dorf Olympos
(gesprochen: Elimbos). Aber der alte Name haftet

noch fast unverandert an der Stelle in der Form
Vurgunda (BovgyoUvza), aus der bereits Wescher,
ohne dort gewesen zu sein, die Lage der Stadt
richtig bestimmt hat.

Litteratur: Ross Inselreisen IH 64. Wescher
Rev. arch. Vni 1863, 469ff. Beaudouin Bull,

hell. IV 1880, 274ff. aus Autopsie. Bent a. a. 0.

(Vasen); die Inschriften IGIns. I 993—1030. 1032,
vgL ebd. p. 158ff., wo weitere Nachweise. Grab-
inschriften von Brykuntiern auf Rhodos: ebd.

220—223. [Hiller v. Gaertringen.]

Brylle (BqvUij) hiess die Tochter des Minos,
mit welcher Poseidon den Orion zeugte, nach Hesiod
bei Scbol. Arat. 322. Auf Grund der Parallel-

stellen (Eratosth. Catast. 82. SchoL Germ. p. 92,
16. Hyg. astr. II 34) ist aber mitMarckscheffel
Evgvdh) dafur einzusetzen. [Wagner.]

Bryllion (BgvMtov) an der Propontis, nach
Ephoros FHG I 259 bei Steph. Byz. so viel als
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Kios = Prusias in Bithynien (Plin. n. h. V 145)

bei Daskyleion. Inschriften in der Gegend des

jetzigen Triglia 'Efidofidg VH (1890) nr. 23. Zu
Triglia Tomaschek S.-Ber. Akad. Wien CXXIV
(1891) vm 13. [Biirchner.]

Bryllis (i? BqvUJs), Umgegend von BryUion
an der Propontis in Bithynien , Plin. n. h. V 144.

Steph. Byz. s. BqvXXwv. In ihr lag das kleine

Stadtchen Daskyleion. [Biirchner.]

Brynchai, Stadt auf Euboia, s. Grynchai.
[Oberhummer.]

Bryon (Bqvcov alyiaXog) Kiistenstrich der Ky-
renaika zwischen Berenike Nr. 8 und dem Vorge-

birge Boreion Nr. 3. Ptol. IV 4, 3. [Sethe.]

Bryonianus Lollianus war Procurator (two

smxedawv) und stand auf der Bang- oder Gehalts-

stufe derducenarii:Waddington Voyage archeoL

HI 1385; vgl. 0. Hirschfeld Verwaltungsgesch.

I 256ff. Die Zeit ist unbekannt. [Henze.]

Brysai (Brysae), ein thrakisches Volk, von
Plin. n. h. IV 40 neben den Sapaiern und Odo-
manten genannt. Vgl. auch Brykai und Bry-
sakion. [Oberhummer.]

Brysakion, Ortschaft der illyrisohen Parthi-

noi, ahnlich geformt wie die oinotrische Brysta-

kia, Steph. Byz. p. 188 Mein. [Tomaschek.]

Bryseai (Bgvasai, episch BqvosuiI), Stadt in

Lakonien (II. II 583) am Ostlichen Puss des Tay-
getos unterhalb des Taleton, fruhzeitig verfallen,

doch mit einem noch spater fortbestehenden Tem-
pel des Dionysos, in welchem nur Frauen opfern

durften (Paus. Ill 20, 3). Von Steph. Byz. s.

Bgvoiai wird sie wohl nur aus Versehen nach
Elis verlegt. Vielleicht steckt der Name auch
in dem Bgvaxai des Hesych. Man sucht seit

Leake die Lage in der quellen- und baumreichen
Gegend von Slavochori, siidlich von Sparta, wo
Beste alter Gebaude und Sculpturen gefnnden
wurden und ein Dorf im Gebirge noch jetzt Ana-
vryti heisst, Curtius Pel. II 250f. 319. Bur-
si an Geogr. II 131. [Oberhummer.]

Bryson (Bqvowv). 1) Bryson oder Brysson,

ein Zeitgenosse und Schuler des Pythagoras
(Iamblich. v. Pythag. 104), aus dessen unterge-

schobenem oixorofitxog Ioh. Stobaios (flor. 85, 15)

ein Stuck anfuhrt. Vgl. Zeller IIIb3 100.

[E. Wellmann.]

2) ,Sophist', Sohn des Historikers Herodoros

aus Herakleia am Pontos (Arist. hist. an. VI 5.

IX 11; vgl. gen. an. Ill 6. Plut. Romul. 9, FHG
II 27), ohne Zweifel identisch mit dem, von wel-

chem Arist. rhet. DTI 2 einen ,sophistischen' Satz

mitteilt, und wohl auch mit dem Urheber der

,eristischen' Quadratur des Kreises anal. post. I

9; soph. el. 11 (wozu die Comm.). Suid. s. ZwxQa-
xtjg nennt aber B. von Herakleia unter den Schu-

lern des Sokrates; er habe mit Eukleides die

,eristische Dialektik' begrundet, die dann Kleino-

machos (Diog. Laert. II 112) mehr in Schwung
gebracht habe. Nach andern sei er nicht Schuler

des Sokrates, sondern des Eukleides, anderseits

Lehrer des Pyrrhon gewesen. Die zweite Tra-

dition ist glaublicher. Ein Schuler des Eukleides

konnte ganz wohl Lehrer des Pyrrhon sein, ehe

dieser sich dem Anaxarchos anschloss. So aber

giebt Diog. Laert. IX 61 an, desgleichen Suid.

s. IIvqqwv. Nur macht dieser irrtumlich den B.

zum Schuler des Kleinomachos, der nach obigem

vielmehr sein Nachfolger war. Den Zusatz bei

Diog. Laert. (ijxovae Bqvgwvos) xov Zxtkstwvog,

<hg ^AXs^avSQoe b> AmSoxaTg erklart ROper Philol.

XXX 562 wohl richtig so, dass dem Sinne nach
rj Srihtoyvog dastehen sollte, die Anfiihrung aber

sich, wie in einer Beihe ahnlicher Falle, nur auf

die abweichende Tradition bezieht. Einen Sohn
— oder Schuler — des Stilpon konnte Pyrrhon

nicht zum Lehrer haben, kaum diesen selbst.

10 Dagegen liegt kein Grund vor, die Beziehung des

Pyrrhon zu B. iiberhaupt zu verwerfen, wie Zeller
Philos. d. Gr. II a* 250, 4. Ill as 481, 1. v. Wila-
mowitz Philol. Unters. IV 30, 6 geneigt scheinen.

Derselbe B. ist es wohl, den Suid. s. &s6Sa>Qog (vgl.

auch s. 2coy.Qa.rrjs, wo das von Theodoros Gesagte

mit dem einige Zeilen vorher uber B. Angegebenen
zusammengehOrt) als Lehrer des Theodoros S&sog

bezeichnet , denn dieser hat nach Diog. II 98 auch

den megarischen Dialektiker Dionysios (ebd. 106)

20 gehort (an den Kyniker B., Nr. 3, ist schwer-

lich zu denken). Den Megariker kennt ebenfalls

Sext. Emp. adv. dogm. 1 13. Dagegen kann nicht

dieser (sondern etwa der Kyniker) es sein, der

nach Diog. prooem. 16 keine Schriften hinterliess.

Denn die Angaben des Aristoteles uber den Hera-

kleoten lassen auf vorhandene Schriften schliessen,

und die ,Diatriben' des B. von Herakleia sind durch

Theopomp bei Athen. XI 508 d (vgl. Schweig-
hauser dazu) bezeugt, nach dessen Behauptung

30 sie, ebenso wie die Schriften des Aristippos und
Antisthenes, von Platon ausgeschrieben worden

waren. Athen. XI 509 c teilt weiter ein Frag-

ment des Komikers Ephippos mit, in dem ein

platonischer Schuler verspottet wird als einer t<qv

Bgvoaivo&Qaav/^axsioXrji/fixeQfidTcov (soM e in e k e),

d. h. als bettelhafter Sophist gleich B. und Thra-

symachos (Bergk Fiinf Abhandl. 27, 2 hat er-

kannt, dass bei Thrasymachos nicht an den be-

ruhmten Rhetor, der mit xegfiaxa nicht zufrieden

40 war, sondern an einen geringen Dialektiker, ohne

Zweifel den aus Diog. II 113 bekannten Me-

gariker aus Korinth, Schuler des Ichthyas und
Lehrer des Stilpon, zu denken ist ; um so sicherer

ist auch der B. des Ephippos der Megariker).

Endlich bezeichnet der 13. Platonbrief (p. 360 c)

den Mathematiker Helikon, Schuler des Eudoxos,

zugleich als Horer eines Isokratesschulers und
eines Genossen des B. Namens Polyxenos. Dieser

ist jedenfalls identisch mit dem .Sophisten' Poly-

50xenos, Zeitgenossen des Aristippos, den Diog. II

76, und dem ,Dialektiker' am Hofe des Dionysios H.,

den Plut. apophth. reg. p. 176c nennt; durch

beide Anekdoten wird er als ganz so ein bettel-

hafter Sophist wie B. bei Ephippos gekenn-

zeichnet (derselbe wird noch Plat. ep. 2, 314 c

und 310c erwahnt, vgl. Baumker Eh. Mus.

XXXIV 64 ; daselbst uber B. S. 70). Dieser sonst

obscure Mann war aber nach Phanias Schrift gegen

den Dialektiker Diodoros bei Alex. Aphr. in Arist.

60metaph. I 9 (p. 566 a 30 Br.) der Urheber des

unter dem Namen des xghog av^Qwnog bekannten

Arguments gegen Platons Ideenlehre. Da nun

eben dieses Argument von Platon selbst im Par-

menides ohne Hindeutung auf anderweitigen Ur-

sprung dargelegt wird, so versteht sich (wie B sum-
ker erkannt hat) die auffallende Angabe des Theo-

pompos uber platonische Entlehnungen aus B.,

vorausgesetzt nur, dass dieser das scharfsinnige
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Argument von seinem Genossen ubernahm und
vielleicht andere, ebenfalls bei Platon wieder-

kehrende Einwande hinzufligte. Das Argument
beruhrt sich (ibrigens mit dem des Stilpon bei

Diog. II 119, so wie der Satz des B. bei Arist.

rhet. a. a. O. sein Gegenstlick findet an dem des

Diodoros Kronos bei Gell. XI 12 u. a. (Zeller
Ila* 271,2). Hiernach berichtigen sich die An-
nahmen Zellers na* 243, 2. 247, 4. 250, 4.

341, 1. 983 A. HlaS 481, 1, der den B. des Ephip- 10
pos (nach falscher Lesung) fur einen AngehOrigen
der Akademie halt, diesen mit dem Sokratiker

des Suidas und dem ^Mathematiker' des Arist. anal,

und soph. el. gleichsetzt, dagegen von dem .So-

phisten' Arist. rhet. und hist. an. und ,selbst-

verstandlich' von dem Megariker, dem Lehrer des

Pyrrhon, scheiden will.

8) Bryson aus Achaia, Lehrer des Kynikers

Rrates (Suid. s. Kgdxijg. Diog. Laert. VI 85) und
der Hipparchia (Suid. s. 'htnaqxia), demnach wohl 20

Kyniker. S. auch unter Nr. 2. [Natorp.]

Brystakia (B^voxaxia, Ethn. Bgvaraxiaxrig),

Stadt der alten Oenotrer bei Steph. Byz. (nach

Mein eke aus Hekataios Europe). [Hiilsen.]

Bryte (Bgvxijt), Tochter des ,Mars' und dar-

um .Britomartis' genannt (!), Dienerin der kre-

tischen Diana in einem an den Britomartismythos

angeschlossenen etymologisierenden Mythologem
des Myth. Vat. II 26. Sie wird von Minos ver-

folgt, stiirzt ins Meer, ihr KOrper wird in Netzen 30
(dixzva) aufgefangen ; darum wird der Diana Dic-

tynna ein Tempel geweiht infolge eines Orakel-

spruches, der das Schwinden einer Pest davon

abhangig macht. Die Etymologie setzt die Form
BevTo/nagng der kretischen Inschrift R angabe"

Ant. Hell. nr. 691 voraus. [Tiimpel.]

Brytidai (BQVxcdai) , athenisches Adelsge-

schlecht, bekannt aus der Rede gegen Neaira und
den aus dieser Rede geflossenen Angaben der Le-

xikographen (Harpokr. Suid.). In der Rede (§ 59) 40

wird als AngehOriger dieses Geschlechtes Phrastor

aus dem Demos Aigilia genannt, der eine Tochter

der Neaira geheiratet und aus dieser Ehe einen

Sohn in die Phratrie und das Geschlecht einge-

fiihrt hatte. Aus § 61 lernen wir noch sechs weitere

Mitglieder des Geschlechtes kennen, die in dem
Process gegen Neaira eine Rolle spielten, Toepf-
f e r Att. Geneal. 308f. v. Wilamowitz Aristot.

und Athen DI 271. Auch die Glossen bei Hesych.

s. BQvxivag • yivog naqd 'A&tjyawig und s. Bdodsi • 50
yivog scheinen hierher zn gehOren. Vielleicht auch
die Glosse s. Bgv&axeg • at zirwveg fiofifivxivoi

•

}} yivog Idayevwv. Dagegen bringt H. Diels
(Herm. XXVI 247, 1) die offenbar corrupte Glosse

BaQ&st mit einem yevog BaolSm (Eponymos Baros)

zusammen, das er aus Pausanias Attic, frg. 163

(Schwab e p. 157) mit guten Griinden erschliesst.

[Toepifer.]

Bryusa (Bqvovoo), eine Mainade, Nonn. Dion.

XIV 222. ' [Hoefer.] 60
Bnaicorix s. Baicori:
Bnana (Bovdva), Stadt Gross-Armeniens 6st-

lich von den Tigrisquellen bei Ptol. V 12, 21.

Trotz des Anklangs schwerlich das jetzige Wan,
das Ptolemaios ah? Oooama mit anderen Massen
auffiihrt. [Baumgartner.]

Buatikon (Buatico), Ort Thrakiens am schwar-

zen Meer an der Strasse von Apollonia nach By-

Pauly-Wissowa III

zantion, etwa in der Gegend des Vorgebirges

Thynias (Kuru burun), Tab. Peut. VIII.

[Oberhummer.]

Bnba, Stadt in Koilesyrien (Bovpa Ptolem.

V 15, 13), in der Landschaft Kyrrhestika gelegen;

sonst unbekannt. [Benzinger.]

Bubakene (Bubacene regio), unmittelbar vor

Alexanders indischem Feldzug durch Polysperchon

unterworfen, Curt. VIII 5, 2 ; offenbar benannt nach
einem baktrischen oder sakischen Hauptling Bu-

bakes, der in irgend einem nordlich vom Paro-

panisos gelegenen Thalgebiet seinen Stammsitz
hatte. [Tomaschek.]

Bnbalia. 1) Ort in Armenia minor an der

Strasse von Satala nach Zimara und Melitene

(Tab. Peut. XI 1 Miller), 27 Millien von Zimara,

also nicht weit vom Kara-Su zu suchen. [Ruge.]

2) Bubalia (Aurel. Vict. ep. 29, 1) s. Budalia.
Bnbalns heisst ein beriihmtes Rennpferd von

africanischer Herkunft, das als introiugtis (s. d.)

dem Wagenlenker Pontius Epaphroditus 134 mal
bei der griinen Circuspartei zum Siege verholfen hat.

CIL VI 10048 = Wilmanns 2601. Friedlander
S.-G. lie 508. 517. [Pollack.]

Bubares (Bov^dgrjg), ein Perser, war vermahlt

mit Gygaia, der Tochter des KOnigs Amyntas I.

von Makedonien, der Schwester des Alexandros I.

(s. d.). Herod. V 21. VIII 136. lust. VII 3,

7ff. 4, 1. [Kaerst.]

Bnbassos (und Bubastos) s. Bybassos.
BovfiaaTiandg noxa/j.6s, Ostlichster Nilarm

des Deltas, benannt nach der Stadt Bubastis Nr. 2

(s. d.).
.

f

[Sethe.]

Bubastis. 1) Bovftaoxig (Bovfidoxia Nikom.

Geras. bei Phot. bibl. p. 144 Bekker), agyptische

Gottin, die die Griechen der Artemis gleichsetzten,

Herod. II 137. 156 (vgl. CIG 7039. Steph. Byz.).

Ovid, metam. IX 691, eigentlich Localgottheit

der unteragyptischen Stadt Bast, nach der sie

agyptisch Baste (urspriinglich Bastet), d. i. ,die von

Bast' hiess, wovon wiederum die Stadt den hei-

ligen Namen Per-bastet ,Haus der Bastet', grie-

chisch Bubastis (Nr. 2) erhielt, der dann endlich

von den Griechen wieder auf die Gottin iiber-

tragen wurde (wie bei Buto) ; falsche Etymologie

von [Sovg im Et. M. In Bubastis, wo die B. ein

schCnes Heiligtum hatte (Herod. H 137. 138.

Steph. Byz., vgl. Epiphan. haer. in p. 1093. Grat.

Cyn. I 42), wurde ihr jahrlich mit ausgelassener

Freude ein grosses Fest gefeiert, zu dem unge-

heure Menschenmengen aus alien Teilen des Lan-

des zusammenstrOmten (Herod, n 59. 60); das

Decret von Kanopos (ed. Lepsius) Z. 37 unter-

scheidet ein grosses und ein kleines Fest der B.

(Bov§doxia). Das heilige Tier der B. war die

Katze (vgl. Anton. Lib. 28 = Ovid, metam. V
330), deren Leichen nach Herod. II 67 nach Bubastis

zur Bestattung gebracht wurden. Hier hat sich,

wie aber auch an anderen Orten (s. Wiedemann
z. Herod, a. a. O.), in der That ein grosser Katzen-

friedhof gefnnden (Naville Bubastis 52ff.); auch

auf den Munzen des bubastitischen Gaus ist das

Tier abgebildet (Head HN 723). Die Bemer-

kung bei Steph. Byz., die Agypter nennten die

Katze ftovjSamog, ist ungenau und geht vielleicht

darauf zurlick, dass die Gottin selbst in der Regel

katzenkOpfig dargestellt wird. Wie fast alle agyp-

tischen Gottheiten, ist auch die B. nachweislich

30
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sehr friih mit anderen Gottinnen zusammengeworfen

worden ; und zwar wird sie, die ihrem Wesen nach

eine Gottin der Freude war, nicht nur mit solchen

Gottinnen identiflciert, die einen ahnlichen, freund-

lichen Charakter hatten, wie Isis (vgl. CIL XIV 21

add.), Hathor (Aphrodite, so in dem gnostisctaen

Buche Pistis Sophia ed. Petermann p. 366), Muth,

sondern auch mit der kriegerischen Keith (Athene)

mid namentlich mit den lOwenkfipfigen Gottinnen

des Schreckens und der Hitze Pacht, Sechmet und
Tafnet, nach deren Beispiel sie selbst nicht sel-

ten mit Lowenkopf dargestellt wird. Auf diesem

Synkretismus heruht es nnn auch grOsstenteils,

wenn die B. (Artemis) an anderen ausserhalb

ihres Gaues gelegenen Orten verehrt erscheint.

So war die in dem mittelagyptischen 2nsos 'Aqts-

fiidos (s. d.) verehrte Gottin eigentlich die Pacht

und mit der in Leontopolis (s. d.) im heliopoli-

tischen Gau verehrten dygi'a Bovfiaong ,die wilde

B.', deren verfallenes Heiligtum Onias mn 150

v. Chr. in einen jiidischen Tempel umwandelte
(Joseph, ant. Iud. XIII 66ff.), ist ohne Zweifel

die grimmige, lowenkOpfige Gottin Sechmet ,die

Herrin des Schreckens', die im Blut der gemor-

deten Feinde watet, gemeint. Nach Herod. II

155. 156 war B. eine Schwester des Horus (Apol-

lon), Tochter des Osiris und der Isis, und hatte

mit ihrem Bruder zusammen ein Heiligtum in

Buto (s. d. Nr. 2). Diese Angabe erklaxt sich aus

der haufigen Identification der B. und des Horus

mit den Zwillingen Tafnet und Schu (2c5s), die

gewOhnlich als Kinder des Sonnengottes Re' oder

Atum gelten, nach einem abweichenden Mythus
aber von der Isis in Chembis (s. d.) bei Buto

geboren sein sollten (Papyr. Ebers 95, 8). Diese

Eigenschaft der B. (Tafnet) als Schwester des

Horus-Apollon (Schu) hat vielleicht iiberhaupt

ihre Gleichsetzung mit der Artemis veranlasst,

mit der sie sonst kaum Ahnlichkeit gehabt haben
wird (vgl. Iuven. XV 8, nach dem in Agypten
der Kult der Diana fehlte). Da die Tafnet ge-

wOhnlich Tochter des Re' heisst, wird auch die

Baste oft so genannt; als ihr Sohn gilt der Gott

Nefertem, griechisch Evrr/fug. Seit der zweiund-

zwanzigsten Dynastie aus Bubastis kommt derName
der Gottin sehr haufig in Personennamen wie z. B.

IItzovfiaoTt)s u. a. vor. Mit der Isis, mit der

sie ja auch identiflciert wurde, hat schliesslich

auch die B. in den griechisch-rOmischen Kult

Aumahme gefunden; CIG 7039. CIL III 4234. VI
2249. 3880. XIV 21 add. 2215; vgl. Drexler
Mythol. Beitr. 1 131ff. und Roschers Mythol. Lex.

I 831 ; als Geburtsgottin (an Stelle der Eileithyia)

tritt sie Anthol. Palat. XI 18 auf. Lanzone
Dizion. di mitologia egiziana I 223—231. HI 82.

83. Naville Bubastis, London 1891.

2) Bovpaoxis (Herod. II 59. 67. 137. 166. Steph.

Byz. Mela I 80), gewOhnlich Bovflaoro; (Bin-

nastas Geogr. Rav. Ill 2.?), agyptische Stadt

im Delta, am rechten Ufer des Ostlichsten, nach

ihr benannten Nilarms (Bovfiaonaxos noia/io;

Ptol. IV 5, 39—44. Bovfiaozixos n. ebd. 52. 53.

Bovpaoxhris n. Maneth. bei Jos. c. Ap. I 14),

der bei Pelusion mundete (Ptol. IV 5, 39), etwas

unterhalb von der Stelle, wo der Canal nach dem
roten Meer abzweigte, gelegen (Herod. II 158,

vgl. Strab. XVII 805); Hauptstadt des vopog

Bovpamhw (Herod. II 166. Strab. XVII 805.

Plin. n. h. V 49. Ptol. IV 5, 53. Steph. Byz.;

Munzen Head HN 723; Bovpdotiog Theopomp.

bei Steph. Byz.), vgl. Polyb. XV 27, 6. Der Name
B. (altagyptisch Per-bdstet, koptisch IIovjiaaTi,

hebraeisch Pi-beseth) bedeutet ,Haus der Bastet'

(Bubastis), der OrtsgOttin, in deren Tempel jahrlich

ein grosses Pest gefeiert wurde (s. Nr. 1) ; der eigent-

liche Name der Stadt, von dem der der Gottin

selbst erst abgeleitet ist, war Bast. Nach Herod. II

138 befand sich in B. auch ein Tempel des Her-

mes, dessen Kult aber die hier bisher gefundenen

Inschriften nicht erwahnen; diese nennen viel-

mehr ausser anderen mit der Bubastis in Be-

ziehung stehenden Gottheiten namentlich ihren

Sohn Nefertem. Als heiliges Tier der Bubastis

wurde in B. die Katze verehrt und begraben

(s. Nr. 1). Nach Ael. n. an. XII 29 waren da-

selbst in einem Teich (wohl dem ,Tempelsee')

auch zahme Welse (oiXovgoi) gehalten worden,

doch beruht dies augenscheinlich auf einem Miss-

verstandnis , indem Aelians Quelle von Katzen

redete, die in B. in grosser Zahl gehalten war-

den und die so zahm waren, dass man sie um
die Wette nach Brotstiicken springen liess. Durch
eine leichtc Verlesung (vgl. die Hss. von Anton.

Lib. 28) wurden aus den Katzen {ailovQoi) Welse
(oiXovQoi) und die Geschichte wurde nun, obwohl

sie auf diese Tiere gar nicht passte, mit dem
Tempelsee, der in der vorhergebenden Beschreibung

der Stadt B. erwahnt worden war, in Zusammen-
hang gebracht. Die Cberlieferung bei Diod.

XXVII 4, nach der die Stadt der Isis erbaut sein

sollte, erklart sich, wenn sie iiberhaupt glaub-

wiirdig ist, vielleicht aus der Identification der

Bubastis (Nr. 1) mit dieser Gottin. Schon unter

der zweiten Dynastie soil B. nach Manethos (bei

Synkell. p. 54 D. 55 D = PHG II 542f.) Schau-

platz eines Natuvereignisses gewesen sein. Es
haben sich auch in den Ruinen des Tempels Bau-

reste aus der altestcn, uns bekannten Zeit, der

der Pvramidenerbauer, gefunden. GrOssere histo-

rische" Bedeutung erlangte die Stadt durch die

zweiundzwanzigste aus Libyen stammende Dyna-

stie (etwa 950—750 v. Chr.), die von Manethos

(bei Synkell. p. 73 D. 74 D = PHG II 590) als

bubastitische bezeichnet ist, was indirect durch

ihre Fursorge fur den Tempel von B. und durch

die Namen mehrerer ihrer Mitglieder (,Sohn der

Baste', ,der Kater') bestatigt wird. Unterhalb
1 von B., bis zur pelusischen Mundung hin, siedelte

Psammetich I. die karischen und ionischen Sold-

ner an (s. SxQaxojii da), Herod. II 154. Bei

der Eroberung Agyptens durch Ochos (um 350

v. Chr.) spielte die Stadt insofern eine Bolle, als

sie sich zuerst den Persern ergab, welchem Bei-

spiel dann die iibrigen Stadte folgten, Diod. XVI
49, 7ff. In christlicher Zeit Bischofssitz von Au-
gustamnica II, Lequien Oriens christianus n
554ff.; vgl. Hierokl. Uber die Ruinen von Tell

iBastah bei Zagazig s. Naville Bubastis, 1891.

[Sethe.]

BovfiaaThtjs vofiog ,
unteragyptischer Gau,

benannt nach seiner Hauptstadt Bubastis Nr. 2

(s. d.). [Sethe.]

Bubastos. 1) Die bei den meisten griechischen

Schriftstellern (Polybios, Manethos, Strabon, Dio-

dor, Ptolemaios, Aelian, Epiphanios, Steph. Byz.)

gebrauchliche Form des Namens der Stadt Bu-
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bastis Nr. 2, zum Unterschied von der gleich-

namigen Gottin Bubastis Nr. 1.

2) Ort (xcbfit]) im agyptischen Nomos Arsi-

noites (jetzt el Faijum), Mahaffy Flinders-Petrie

papyri I nr. XII. II nr. XXVIH. XXXH. XLIV.
XLVIII. Ag. Urkunden d. Berl. Mus. I passim.

[Sethe.]

Bubegenas, nach lord. Get. 23 eine von Er-

manerich unterworfene nordische Volkerschaft

;

ahnlichen Ausgang zeigen die Mologenoi (s. d.) '.

des Ptolemaios, sowie zahlreiche finnische Fluss-

namen wie Pinega, Weduga, Mologa; anderseits

hat v. Grienberger Ztschr. f. d. deutsche Alter-

tum XXXIX 165ff. gothisch ubegerta-seuldas als

,kriegszugspflichtige' gedeutet. [Tomaschek.]

Bubetani (Bovflevxavoi) , Einwohner einer

Stadt in Latium, bei Plin. n. h. Ill 69 und
Dionys. V 61 als Mitglieder des Bundes auf dem
Mons Albanus genannt; der Ort ist friih unter-

gegangen , die Lage nicht naher zu bestimmen.

'

[Hiilsen.]

Bubetii ludi, nach Plin. n. h. XVffl 12 Spiele,

die bourn eausa gefeiert wurden, jedenfalls friih

verschollen und gewiss niemals ein Staatsfest.

[Wissowa.]

Bubon (Bovficov). 1) Stadt in der kleinasia-

tischen Landschaft Kabalia (Plin. n. h. V 101.

Ptol. V 38), friiher Mitglied der kibyratischen

Tetrapolis, von Murena im mithridatischen Krieg
mit Lykien vereinigt, Strab. XIII 631, vgl. Steph.

Byz. Auf dem Cone. Chalced. 451 war der Bischof

Romanus Buboneorum I/yeiae. (Man si VII 406).

Hierokl. 685, 3. Notit. Bdflov ijxoi Svqiovovtio-

lems 3. 256 u. a. In der Gegend fand man die

sog. creta eimolia, Plin. n. h. XXXV 196. In-

schriften CIG 4380 k4 = Le Ba s nr. 1219. H e-

bcrdcy und Kalinka Dcnkschr. Akad. Wien.
Bd. XLIV 1896 Phil.-hist. CI. 39tf. Munzen Head
HN 577. Jetzt unbedeutende Ruinen bei Ebe-
dschik im oberen Indosthal. Spratt and Forbes
Travels in Lycia I 264. II 289. Bitter Erdk. XIX
867ff. Kiepert Specialk. d. westl. Kleinas. XII;

Forma orb. ant. IX. [Ruge.]

2) Eponymer Griinder der lykischen Stadt,

Genosse des Balburos, mit dem zusammen er das

bei den Lykern beliebte Rauberhandwerk ausiibt,

Steph. Byz. [Tumpel.]

Bnbona, als gOttliche Beschiitzerin der Rinder

(a bubus) genannt bei Augustin. de civ. dei IV
24. 34 ; ein Zusammenhang der Bubetii ludi (s. d.)

mit B. ist schon durch die Wortbildung ausge-

schlossen. [Wissowa.]

Bubrostis {BovjSocoozis) , Personification des

Heisshungers, welcher die Smyrnaier einen schwar-

zen Stier (airodegor oloy.avxovaiv) opferten (Yco-

vixa des Metrodoros bei Plutarch, quaest. sympos.

VI 8, 1. Eustath. zu Horn. II. 1363, 62). Preller-
Robert Gr. Myth. 1* 776; Usener Der heilige

Theodosios 144; Gotternamen 367. W. Schulze
Kuhns Zeitschrift XXXIII (1895) 243. [Kern.]

Bubulcus. 1) S. I u n i u s

.

2) Bubulcus, Comes, steht 428 an der Spitze

einer Gesandtschaft der Provinz Africa an den

Kaiser, Cod. Theod. XI 1, 34. XH 1, 186.

[Seeck.]

Buca. 1) Buca (Bovxa), Hafenstadt der Fren-

taner in Samnium, und zwar nach Strab. V 242
und VI 285 der siidOstlichste Ort derselben, mit

seinem Gebiete an das von Teanum Apulum gren-

zend, 200 Stadien von der grossen apulischen

Lagune (Lago di Lesina), 400 vom Monte Gar-

gano entfernt, also beim jetzigen Termoli (mittel-

alterlich Thermulae, von den dort noch bestehen-

den warmen Quellen), wenig nOrdlich von der

Mundung des Tifernus (Bifemo). Damit stimmt
die Lagenangabe bei Ptolem. HI 1, 18: irre-

fuhrend ist es, wenn Mela II 65 B. zwischen
i der Mundung des Aternus und Histonium , Plin.

ni 106 es zwischen Histonium und Ortona auf-

zahlt. Die angeblich in Histonium gefundene
Inschrift Orelli 143, welche von den Bucani
gesetzt sein soil, ist eine Falschung: CIL IX 282*;

ebenso CIG 5878 == Kaibel IGI 85*, wo Bvxla.
Lateinische Inschriften aus Termoli und Umgegend
CIL IX 2826—2834. 6312. [Hulsen.]

2)' S. Aemilius Nr. 36. 37.

Bucar ex praefeetis regis (namlich Sypkacis),
1 von diesem im J. 204 mit Heeresmacht ausge-

sandt, um Masinissa tot oder lebendig in seine

Gewalt zu bringen. B. schlug Masinissa voll-

standig, doch gliickte es diesem durch die Flucht

zu entkommen, Liv. XXIX 32. [Klebs.]

Buccellarii s. Bucellarii.

Buccia (so die beste Hs. , die schlechteren

Baceia), unbekannte Stadt der Lusitaner, im viria-

tischen Kriege erwahnt bei Oros. V 4, 12. Die

Lage ist unbekannt. [Hiibner.]

) Buceinium (Geogr. Rav. 208, 8. Guido 541,

22) s. Vicinium.
Bucco s. Atellanae fabulae oben Bd. H

S. 1918f.

Bucconienses odbr Boeeotviemes , Bewohner
einer Stadt in Numidien, deren Bischof im J. 411
(Coll. Carth. I 198. Mansi Cone, collect. IV 146.

Migne XI 1395) und im J. 484 (Notit. Numid.
nr. 13. Halm Victor Vitensis p. 64) genannt
wird. [Dessau.]

) Bucconis, Mutatio an der Strasse Burdigala-

Tolosa, 14 Leugen von letzterem Ort (Itin. Hier.

550). Nach Walckenaer das heutige Empeaux,
nach andern anders. Holder Altcelt. Sprach-

schatz s. v. (,im Mittelalter ein Wald Bouconne
bei ITsle-en-Jourdain

,
dep. Gers') verweist auf

den Gottesnamen Boccus (s. d.). [Dim.]

BueeUarli, griechisch umschrieben durch 8o-

Qvqiogoi xal vitaanioxai (Prokop. 73 C. 75 C. 254
B. C und sonst), ot rqi dsivt snofuvoi (Prokop.

)487B verglichen mit 493 A. 529 A. D. 641 C und
sonst), duadol (Agath. I 15. 19. II 8. IV 21),

fuo&o<p6eoi oixeloi (Malch. frg. 18, FHG IV 127)

oder naCbs; (Agath. Ill 16. Malal. Herm. VI 369).

Da das letzte Wort dem deutschen ,Degen' dem
Sinne nach vollstandig entspricht und auch die

iibrigen griechischen Bezeichnungen der B. in ganz

derselben Weise auf die germanischen Gefolgs-

leute angewandt werden (dogvyogoi Prokop. 197 C.

204B. 344 A. 375 D. 469 C. 483D; vnaoxioxai

) Prokop. 664 D ;
L^6/.isvot Prokop. 549 D ; 6xa6oi

Agath. n 14), so ist anzunehmen, dass die deutsche

und die rOmische Institution identisch waren, was
durch ihre Ubereinstimmung bis in die kleinsten

Einzelheiten hinein bestatigt wird.

Die altgermanischen Degen kennen wir vor-

zugsweise aus Tac. Germ. 13. 14 und dem Beo-

wulf (A. KOhler Germania XIII 148). Lateinisch

werden sie bald comites (Tac. a. O. Amm. XVI
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12, 60), bald elientes genannt (Tac. aim. I 57.

II 45. XII 30), was ihre Doppelstellung teils als

Kampfgenossen ihres Herrn, teils als abhangige
Bedienstete gut bezeichnet. Es sind Manner und
Jiinglinge aller Stande, teils sogar von hohem
Adel, die sich Konigen oder auch angesehenen
Privatleuten, namentlich beruhmten Kriegern, eid-

lich zur Treue verpflichtet haben. Ihre Zahl kann
sehr verscbieden sein; bei dem AlamanenkOnig
Chnodomar werden 200 genannt (Amm. a. 0.) ; da-

gegen begleiten Amalafrida, die Schwester des

OstgothenkOnigs Theoderich, als sie dem Vandalen-

kOnige Trasamund vermahlt wird, 1000 Sogvipo-

qoi mit 5000 bewaffneten Knechten (Prokop. 197C).

Die Degen dienen ihrem Herrn im Kampfe als

Leibwache (Tac. Germ. 14. Prokop. 664 D. Agatb.
II 14) und betrachten es als die hOchste Schmach,
wenn es ibnen nicht gelingt, sein Leben zu

schiitzen. Als Segest zu den Romern, Inguiomar
zu Marbod iibergeht, zogern sie nicht, ihrem Fiihrer

zu folgen (Tac. ann. I 57. II 45) ; mit Konig
Vannius gehen sie in die Verbannung (Tac. ann.

XII 30), und mit Chnodomar iibergeben sie sich

in die rOmische Gefangenschaft. Natiirlich be-

denken sie sich auch nicht, Mordbefehle des Herrn
auszufiihren (Prokop. 375 D). Anfangs sind sie

auch beim Mahle die Bankgenossen ihres Fiihrers;

bei den ostgothischen KOnigen dagegen wohnen
sie zwar auch noch den Mahlzeiten bei, aber

stehend und ohne an ihnen teil zu nehmen (Pro-

:

kop. 470 A). Von ihrem Herrn erhalten sie die

Nahrung und gelegentliche Geschenke, deren Wert
sich nach seinem Reichtum und seiner Freigiebig-

keit richtet. Ausserdem sind viele, wenn auch
nicht alle, aus seinen Mitteln bewaffhet und mit
Pferden versehen (Tac. Germ. 14. Cod. Euric. 310
bei K. Zeumer Leges Visigothorum antiquiores

13). Denn beritten sind sie alle, schon weil ihr

Herr selber zu Rosse in den Kampf zieht und sie

in seinem steten Geleite an Schnelligkeit der Be-

wegung nicht hinter ihm. zuriickstehen diirfen

(Tac. Germ. 14; ann. II 11. Amm. XVI 12,

35. M ullen ho ff Ztschr. f. deutsch. Altert.

X 553. B runner Porschungen zur Geschichte

des deutschen und franzosischen Rechts 41. 43).

Das Verhaltnis ist von beiden Seiten jederzeit

lOslich, ja manche vornehme Jiinglinge gehen es

nur ein, um im Dienst eines beruhmten Recken
ihre erste Lehrzeit durchzumachen und spater

selbst ein Gefolge um sich zu sammeln (Tac. Germ. I

13). In der Regel aber dauert es lebenslanglich,

ja in spaterer Zeit wird es sogar erblich. Bei den
Westgothen muss der Degen , wenn er aus dem
Dienste seines Patrons oder der Kinder desselben

austreten will, nicht nur die Geschenke, sondern

auch die Halfte desjenigen, was er sich als Ge-
folgsmann selbst erworben hat, dem Herrn oder

dessen Erben ausliefern. Stirbt er, so bleiben

seine Kinder in dem alten Dienst, und der Herr
hat liber die Hand seiner Tochter zu verffigen (

(Cod. Euric. 310). Innerhalb der grOsseren Ge-

folge gab es Rangklassen, die der Fiihrer nach
freiem Willen bestirnmte (Tac. Germ. 14); regel-

massig scbeinen es zwei gewesen zu sein. So
nennt Ammian neben den 200 Comites des Chno-
domar drei amiei iunctissimi, und das Beowulfs-
lied scheidet die ,Tugend' und die ,Jugend'. An
der Spitze der ganzen Masse steht ein Obmann,

der bei den Franken den Titel maior domus fiihrt,

da das Gefolge eben als Teil des Hausgesindes

{domus) betrachtet wird. Den Konigen waren

diese kriegerischen Scharen ubermachtiger Privat-

leute natiirlich immer ein Dorn im Auge, und bei

einzelnen germanischen Stammen gelang es ihnen

wirklich, den Besitz eines Gefolges zum kOnig-

lichen Reservatrechte zu machen. Bei den Van-

dalen war es ein Zeichen des Aufruhrs, wenn ein

) Privatmann sich Leibwachter zulegte (Prokop.

204 B); dagegen kommen sie bei den Ostgothen

auch bei niederen Kriegsftihrern vor (Prokop. 344 A.
Agatb. II 14), und bei den Westgothen scbeinen

sie noch weiter verbreitet gewesen zu sein (Cod.

Euric. 310). Brunner Deutsche Rechtsgeschichte

I 137; Porschungen zur Gesch. d. deutschen u.

franzosischen Recntes 76. R. Schroder Lehrbuch
d. deutschen Rechtsgeschichte 2 31. A. Kohler
Germania XIII 148. S e e c k Geschichte des Unter-

) gangs der antiken Welt I 202. 218.

Dies germanische Institut fand im rOmischen

Reiche schon unter Caracalla Nachahmung, indem
der Kaiser fur sich das Corps der protectores

schuf ; docb veriinderte dasselbe bald seinen Cha-

rakter und verlor fast jede Ahnlichkeit mit dem
deutschen Urbilde (s. Domestic!). Im 3. Jhdt.

wird auch einmal ein protector praefeeti prae-

torio erwahnt (CIL VI 3238). Danach legten

auch einzelne Unterthanen sich Leibwachter zu;

doch scheint dies gefahrliche Unterfangen bald

sein Ende gefunden zu haben. Aber unter der

schwachen Regierung des Arcadius und Honorius

erscheinen diese privaten Gefolge von neuem
(Olymp. frg. 7). Der erste, bei dem sie sich nach-

weisen lassen, ist der Praefectus praetorio (Men-
tis Rufinus im J. 395 (Claud, in Ruf. II 75), der

auch im iibrigen eine so lebhafte Vorliebe fur die

Germanen hegte , dass er zeitweilig selbst ihre

Tracht anlcgte (Claud, in Kuf. II 79). Spater

breitet sich das Gefolgswesen immer weiter aus,

und unter Iustinian flndet sich bei alien Officieren

(Prokop. 206 D. 272 B. 280 D. 288 A. 296 A. 300C.

302 D. 383 D. 407 A. D. 418 D. 477 C. 493 D.
505 B. 644 C. Agath. I 15 und sonst) und bei sehr

vielen Civilbeamten (Prokop. 75 C ; hist. arc. I 4

p. 13 A) eine grfissere oder kleinere Zahl von sol-

chen Trabanten. Belisar besass 7000 (Prokop.

467 C), und auch bei andern kommen 1000 und
mehr vor (Prokop. 75 C. 529 A) ; doch waren dies

Ausnahmen. Bei geringeren Beamten werden es

oft wohl nur ein paar Leute gewesen sein , die

zum Schutze ihres Herrn gerade genugten. Es
kam im 5. Jhdt. sogar vor, dass Privatleute in

ihren stadtischen Hausern oder auf ihren Gutern
bewaffnete Banden unterhielten : denn Kaiser Leo
musste es verbieten (Cod. lust. IX 12, 10).

Diese Privatsoldner scbeinen urspriinglich co-

mites geheissen zu haben (Malalas im Herm. VI
369. Not. dign. Or. V 29-31. VI 28. 31. VH 25.

VHI 25. 26; Occ. VI 43. 50. 75. VII 159. 163), .

doch kam schon sehr fruh fur sie der Spitzname

B. auf, der bald auch in den officiellen Sprach-

gebrauch eindrang (Not. dign. Occ. VII 25. Cod.

lust. IX 12, 10). Das Wort ist abgeleitet von

bucella, der Bissen, spater ein kleines Weizenbrot,

das feiner war als die gewohnlichen (Cod. Theod.

XIV 17, 5 mit der Anm. Gothofreds). Die

Krieger fiihren also davon ihren Namen, dass sie
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nicht das Commissbrot der kaiserlichen Annona,
sondern die FeinbrCtchen vornehmer Herren essen

(Schol. Basilic. 60, 18, 29: oi xbv Sqtov twos
io&iovreg &r' avrqj xovxcp xcp jiaga/ievsiv avrcS).

Sie werden dadurch als Tischgenossen ibrer Ge-

bieter cbarakterisiert , was sie in den kleineren

Gefolgen wohl auch thatsachlich waren (vgl. Pro-

kop. 207 B). Bei den Mahlzeiten grosser Herren

dagegen pflegten sie nur hinter dem Speisesofa

derselben zu stehen (Prokop. 303 A; vgl. 281 C.

;

304 A), und es war eine besondere Gnade, wenn
ihnen die Speisereste iibergeben wurden, um
sie draussen zu verzehren (Prokop. 304 A). Doch
werden sie immer zum Hause (olxia) ihres Ge-

bieters gerechnet (Prokop. 467 C. 205 A. 243B.
256 D. 271 D. 305 A. 356 A.. 392B. Agath. 1 19) und
oft mit dessen Sclaven und personlichen Dienern

zusammen genannt (Agath. I 19. II 8. IV 21.

Menand. frg. 9). Ihr Obmann scheint daher, wie

bei den Franken, den Titel maior domus zu fiihren ;

!

wenigstens weisen darauf die griechischen Um-
schreibungen bin : 6 xfj xov SsTvos olxiq iyeoxebs

(Prokop. 455 C. 551 D), 6 xatv obcoxQipcov ojiadmv

%QCDToaxaxr\i (Agath. I 19) , 6 x5>v OTiab&v im-
axdxtjg (Agath. II 8)' 6 TiQOixooTdxrjs rov &rjxixov

xai olxexixov (Menand. frg. 9).

Fur die Verpflegung der B. zu sorgen, ist

Sache des Herrn (Agath. IV 22) ; ein grosses Ge-

folge setzt daher immer ein bedeutendes Privat-

vermOgen voraus. Belisar besass einen eigenen ;

imfieXetfjS tfje negi xrjv oixiav dandvrjs, der gleich

den Unterofflcieren , welche die Verpflegung der

kaiserlichen Truppen besorgtcn, den Titel Optio

fiihrte (Prokop. 217 B). Bei den kleineren Leib-

wachen werden aber solche Beamte wohl iiber-

flussig gewesen sein. Auch die Pferde stellte der

Herr seinen Mannen (Prokop. 207 C) , denn sie

waren alle beritten (Prokop. 467 C. 559 A) ; ob

auch die Waffen, ist nicht iiberliefert.

Die B. setzen sich aus alien mOglichen Na-

.

tionen zusammen, doch scheint die Hauptmasse
aus Hunnen und namentlich aus Gothen bestanden

zu haben (Benjamin 32—34). Ihre Anwerbung
nennt Prokop (75 C) haiglSeo&ai ,sich zum Ge-

nossen machen', wie auch der einzelne Mann mit-

unter der haTgo; seines Herrn genannt wird (Pro-

kop. 378 A). Manchmal geschieht sie in der Weise,

dass ein Soldat aus den Truppen des Kaisers, der

sich hervorgethan hat, von dem Fiihrer in sein

Gefolge aufgenonimen wird ; dies gilt also fur

:

eine Auszeichnung (Prokop. 649 D ;
vgl. 559 A).

Mituoter traten auch die B. geringerer Offlciere

in den Dienst der hoheren uber (Prokop. 281 B.

558D). So sind die obersten Feldherren im stande,

sich als Leibwache ein ganz hervorragendes Elite

-

corps zu bilden, das in sich die tiichtigsten Ele-

mente des ganzen Heeres vereinigt. Die B., welche

Belisar iiber den Tigris schickt (Prokop. 133 B),

werden ol zd>v oxqatiaix&v fiayiucoxaxoi genannt

(134D), und ahnliche Ausserungen begegnen oft

(467 C. 652 A. 217 B. 405 D. 418 D). Die Bucher

des Prokop sind voll von Heldenthaten, die ein-

zelne B. ausgefuhrt hatten.

Die B. verpflichten sich ihrem Herrn durch

einen Eid, in den aber auch Treue gegen den

Kaiser eingeschlossen wird (Prokop. 281 A. 459 D.

Coripp. Joh. IV 226). Doch kann das Verhaltnis

darum doch von beiden Seiten gelOst werden. Ist

der Herr mit seinem Gefolgsmann unzufrieden,

so verbannt er ihn von seinem Angesicht (Prokop.

440 A). Und dieser wiederum kann in andere

Dienste gehen (Prokop. 281 B. 558 D) oder auch

sich selbstandig machen (Prokop. 630 A). Nament-
lich geschieht dies, wenn er zum Officier befor-

dert wird, was bei den Gefolgsleuten der obersten

Feldherrn nicht seiten vorkam (Prokop. 133 B,

vgl. 442 B. 282 D, vgl. 295 C. 257 A. 552 A. 555 D).

Manche von ihnen, wie Belisar und Sittas, sind

zu den hschsten militarischen Wiiiden emporge-

stiegen (Prokop. 34 D, vgl. 459 D).

Aber wenn solche Losungen des Abhangig-

keitsverhaitnisses auch oft genug vorkamen, so

mllssen sie doch als Ausnahmen gelten. In der

Regel war es so fest, dass es geradezu nach Ana-

logic des Eigentums behandelt werden korinte.

Dies geht so weit, dass wenn das VermOgen eines

hohen Officiers confisciert wird, der Kaiser sich

auch seine B. aneignet (Prosp. chron. 1375) oder

sie seinen Giinstlingen verschenkt (Prokop. hist,

arc. 4 p. 13 A). Auf diese Weise sind wohl auch

jene comites der Not. dign. aus Privatgefolgen zu

kaiserlichen Truppencorps geworden, und da es

durchgangig Elitescharen waren, nehmen sie in

den Verzeichnissen der Reiterei meist die ersten

Stellen ein (S. 936).

Die B. zerfallen in zwei Rangklassen, von denen

die ho'here von Prokop dogvepogoi, lateinisch wohl

armigeri, die niederigere vitaomaxal genannt wird.

Ihr Zahlenverhaltnis scheint ahnlich gewesen zu

sein, wie bei den amiei und comites des Chnodo-

mar (S. 935) ; denn oft werden Corps von einigen

hundert Hypaspisten unter Fiihrung von einem

bis drei Doryphoren ausgesandt (Prokop. 133 B.

216 C. 222 A. 229 B. 351 C. 377 B. 378 A. 390 C.

405 D. 416 B. 490 A). In den Gefolgen der niedri-

geren Offlciere fehlten vielleicht die Hypaspisten

ganz. Sie werden nur bei zwei militarischen Be-

amten, die nicht Magistri militum sind, erwahnt

(407 A. D. 505 B) ; aber beide bezeichnet Prokop

(319 C) als unter ihren Genossen hervorragend

;

sie mOgen also ein aussergewOhnlich grosses Ge-

folge besessen haben.

Einzelne von den B., namentlich von den Do-

ryphoren, befinden sich nicht nur bei der Mahl-

zeit (S. 937), sondern auch sonst regelmassig in

der TJmgebung ihres Herrn (Prokop. 644 C). Im
Kriege lagern sie bei ihm (Prokop. 443 A), in der

' Schlacht steht er in ihrer Mitte (Agath. II 8.

Coripp. Joh. VI 533. Prokop. 240 C und sonst),

und einer von ihnen ist der Trager des Feldherrn-

banners (Prokop. 238 A. 240 C. 241 B. 256 D). Sie

dienen ihrem Fiihrer als Leibwache und setzen

fur ihn mit grosser Kuhnheit ihr Leben ein (Pro-

kop. 279 D. 289 C. 356 A. 453 B. 595 B. Agath. I

15. II 14. Coripp. Joh. IV 923. Marc, chron. 520).

Ja selbst die Blutrache fiir ihn, wenn er gefallen

ist, betrachten sie als ihre Pflicht. So toteten

)B. des Aetius den Kaiser Valentinian HI., der

ihren Herrn erschlagen hatte (Mommsen Chro-

nica minora I 303. 483. II 86. Greg. Tur. h.

Franc. II 8), und der Gothe Ostrys kampfte nach

dem Tode Aspars mit grOsstem Mut, um den Feld-

herrn zu rachen (Theoph. 5964. Malal. a. O.).

Als Vertrauensmanner ihrer Fiihrer wurden die

Doryphoren oft mit schwierigen und verantwor-

tungsreicben Sendungen beauftragt (Prokop. 43B.),
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namentlich leiteten sie an der Spitze selbstandiger

Abteilungen oft gesonderte Operationen (Prokop.

26 C. 34 C. 52 C. 133 B. 138 B. 216 C. 222 A. 229 B.

282 D. 326 B. 351 C. 377 B. 378 A. 390 C. 391 A.

396 A. B. 405 D. 416 B. 490 A. 499 D. 531 A. 534 C.

550 C. 553 D). Dasa sie daneben audi zur Voll-

ziehung von Mordbefehlen beniltzt werden, ist in

jenen Zeiten selbstverst&ndlich (Prokop. 408 B.
Agath. I 12). Mommsen Herm. XXIV 233. C.

BenjaminDe Iustiniani imperatoris aetate quae-

stiones militares, Berlin 1892. Seeck Ztschr. d.

Savigny-Stiftung, Germ. Abt. XVII 97. [Seeck.]

Buces {Buges) s. Bykes.
Buch. Neuere Litteratur (bei Citaten

wird im folgenden nur der Name mit Seitenzahl,

nStigenfalls noch ein kurzes Stichwort gesetzt):

W. Ad. Becker Charikles lis von H. Goell
(1877) 153ff.; Gallus 113 von W. Rein (1863)
369ff. J. Bendixen De primis qui Athenis ex-

titerunt bibliopolis, Husuin 1845. Th. Birt
Das antike Buchwesen, Berlin 1882. Fr. Blass
Buchwesen u. Handschriftenkunde, Handb. d.

kl. Altertumswiss. I (1886) 307ff. K. Dziatzko
Zwei Beitrage z. Kenntnis d. antiken Buchwesens
(1892); Art. Bibliotheken oben S. 405ff.; Tzetzes

u. d. Plautusschol. rib. d. ales. Bibl., Eh. Mus.
XLVI 349ff. ; Autor- und Verlagsrecht im Altert.,

Eh. Mus. XLIX 559ff. Em. Egger Histoire du
livre, Paris 1880. V. Gardthausen Griech.

Palaeographie, Leipzig 1879. H. Ge'raud Essai

sur les livres dans l'antiquite' part, chez les Rom.,
Paris 1840. H. Goell Ub. d. Buchhandel bei d.

Griech. u. R(Sm., Schleiz 1865; Kulturbilder aus
Hellas u. Rom im (1869) 98ff. Rud. Graefen-
hain De more libros dedicandi ap. scriptores graec.

et rom. obvio, Diss. Marburg 1892. C. Haeber-
lin Beitrage z. Kenntn. d. ant. Biblioth.- u. Buch-
wesens, Centr. f. Bibl. VI 481ff. VII Iff. 201ft
271ff.; Griech. Papyri, ebd. XIV Iff. L. Haenny
Schriftsteller und Buchhandler im alt. Bom.2, 1885.

W. v. Hartel Die griech. Papyrus Erzh. Rainer,

1886. Andr. de Jorio Offlcina de' papiri, Napoli
1825. H. Landwehr Studien (ib. d. ant. Buch-
wesen, Arch. f. Lat. Lexik. VI 2l9ff. 419ff. J.

C. P. Manso Verm. Abhandl. und Aufsatze (1821)
274ff. J. Marquardt Privatlcb. d. BOmer 12
von A. Mau (1886) 807ff. G. H. Putnam Au-
thors and their public in anc. times, Newyork
1894. G. Eitter D. liter. Leben i. alt. Rom,
Prag 1878. Erw. Rohde Gett. Gel. Anz. 1882,
1537ff. W. Ad. Schmidt Gesch. d. Denk- und
Glaubensfreiheit im 1. Jhdt. (1847) 116ff. Fr.

Schmitz De bibliopolis Rom., Saarbriicken 1857.
W. Schmitz Schriftst. und Buchhandler in Athen
und im iibr. Griech., 1876. Vict. Schultze Rolle
und Codex. Ein archaeol. Beitrag z. Gesch. d.

N. Test., Greifswalder Studien Herm. Cremer dar-

gebr. (1895) 147ff. W. Wattenbach D. Schrift-

wesen im Mittelalter 3, 1896.

I. Begriff und Name. B. ist die ausser-

lich und inhaltlieh zusammenhangende , in sich

abgeschlossene Niederschrift von Gedanken auf
einem leicht bewegbaren Stoffe. Die von Birt 1

gegebene Definition (,Die Einheit eines zusammen-
hangenden Schriftcomplexes nennen wir B. Diese
Einheit ist nicht notwendig eine sachliche, sie

ist vor allem eine raumliche Einheit') ist im ersten
Tcile zu weit (lange Inschriften waren nicht aus-

geschlossen), im zweiten sonst anfechtbar; Birt
12 widerspricht sich selbst bei der Unterscheidung

von Band und B., von denen ersterer bios raum-
licher Biicksicht, letzteres einem logischen Ord-

nungstriebe entspreche. Griechisch heisst B. fll-

pio?, flipMov, letzteres nicht notwendig mit dem
Nebenbegriff des kleinen B., lateinisch liber (li-

bellus stets das kleine B.). Urspriinglich fiel

Raum- und Sinneinheit naturgemass zusammen.
Bei umfangreichen Werken schloss sich die raum-
liche Teilung vor Einfiihrung der sog. B.-Eintei-

lung durch die Alexandriner vermutlich an irgend

welche, in den verschiedenen Exemplaren wech-

selnde Sinnabschnitte, oder sie nahm, nur das

Ganze als Einheit fassend, auf die Teilung des

Inhalts gar keine Rllcksicht. In diesem Sirme

konnte filfilos (flifiMov) und liber (wie unter Um-
standen unser B.) das ganze Werk bezeichnen,

auch wenn sein Umfang die Benutzung mehrerer

Rollen erforderte. Fur die spatere Zeit steht das

ganz fest (z. B. Gell. XVIII 9, 5. Charis. p. 53,

13 K.), aber auch fiir die altere Zeit ist es sehr

wahrscheinlich, obschon es vielfach geleugnet wird

;

s. uberhaupt E. Rohde 1542. Landwehr 225ff.

Im Griechischen haftete der Begriff der raum-
lichen Einheit viel fester am Worte §l(iXos und
fSijlUov, vielleicht weil es fiir jene nicht ein be-

sonderes gebrauchliches Wort gab wie im Latei-

nischen (volumen) — xvhvSoog (Diog. Laert. X
26), sXlrj(ia u. a. kommen nur vereinzelt vor —

,

und weil (SifSUov auch der iibliche Ausdruck fiir

die einzelne Urkunde, den Brief und Ahnliches

war. Nach Durchfuhrung der B.-Einteilung durch

die Alexandriner (s. Dziatzko oben Bd. I S. 1833ff.

unter 'A/uynTs plfikoi und Eh. Mus. XLVI 362ff.)

fiel Eaum- und Inhaltseinheit — des Ganzen oder

des Teilganzen — principiell zusammen, aller-

dings regelmassig nur fiir die Offentlichen, d. h.

in offentlichen Bibliotheken und im Buchhandel

gebrauchten Exemplare. Das ganze, mehrere jii-

(ttia umfassende Werk wurde nach seinem Inhalt

(jtoltjua, ioioQiai, opus, annates und Ahnliches) oder

mit seinem Sondertitel benannt (z. B. 'Ilia?, 'Odvo-

asla ,
No/ioi , naturae , naturalis historic/, u. s. w.).

Auch cvvTay/ua, avvxa^ig, oa>/na, amfiariov, spater

lateinisch corpus, corpuseidum kommen als Namen
fiir die hohere Einheit vor (Landwehr 248ff).

Privatexemplare schrieb man sicher haufig in fort-

laufcnd gezahlten Eollen, ohne ihr Ende mit dem
Ende der Teilganzen zusammenfallen zu lassen

(s. u. S. 951). Um so erklarlicher ist, dass

an §tfi/.os die Vorstellung vom Inhaltsganzen

dauernd haften blieb und gelegentlich, besonders

in spaterer Zeit, das Wort im Singular vom Ganzen
gebraucht wurde im Gegensatz zu seinen griisseren

Teilen, die sicher doch in besonderen Eollen ge-

schrieben waren (s. Landwehr 235). Jene hiessen

dann zofiot, vermutlich weil beim Ende des Ab-

schnittes der leere Rest der Eolle abgeschnitten

wurde (Birt 25ff. 318f. u. s.). Volumen hebt

zunachst nur die raumliche Einheit hervor, wird

aber, weil jene beiden Einheiten in bestimmten

Kategorien von Exemplaren is. o.) regelmassig

zusammenfielen, haufig ganz wie liber gebraucht.

Indes lasst libri (im Plural), vom einzelnen Werke
gebraucht, zunachst nur an seine ideelle Eintei-

lung fiir die Litteratur denken, ohne Bucksicht

darauf, in wie vielen volumina der einzelne das
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Werk besitzt, wahrend letzteres Wort gerade vor-

aussetzt, dass ausserlich die Niederschrift ent-

sprechend viele Eollen umfasst; vgl. Landwehr
235ff. Nach Dig. XXXII 52 gehOrte im Zweifels-

falle die Eigenschaft der Eaumeinheit notwendig

zum Begriff der libri (Ulpianus libro vicesimo

quarto ad Sabinum: IAbrorum appellatione con-

tinentur omnia volumina etc. und weiter in § 1

:

Si cui centum libri sint legati, centum volu-

angesehen; Lederrollen mit rituellen Aufzeich-

nungen hat es aber wahrscheinlich schon friiher

gegeben; vgl. L. Lew Graph. Eequis. bei d. Jud.

I (1870) 114ff. J. Benzinger Hebr. Arch. (1894)

279. 289. W. Nowack Lehrb. d. hebr. Arch. I

(1894) 286. Die Griechen hatten B. in obigem

Sinne kaum vor dem Anfang des 6. Jhdts. Ein-

zelne Exemplare der homerischen Gesange auf

Tierfellen oder Holztafeln im Besitz der Schulen

mina ei dabimus, non centum, quae quis ingenio 10 von Aoiden, die hesiodeischen egya xai fjfteoai

auf Bleitafeln, die auf dem Helikon standen (Pans.

IX 81, 4), oder langere Aufzeichnungen anna-

listischen Charakters wie die der olympischen Feste

waren zwar alter, aber anders als B. gerade auf

Unbeweglichkeit berechnet (vgl. Wattenbach
47). Sonst war der mundliche Vortrag von An-

fang an und durch lange Zeit die einzige, auch

spater noch die vorwiegende Form, in welcher

gaulra . „„*,.,.„., „„. „.„.. .,., ...... Geisteserzeugnisse genossenund verbreitetwurden.

(als Eaumeinheit) auch eharta (urspriinglich nur 20 Seit dem Anfang des 6. Jhdts. hat es indes lit

suo metitus est, qui ad libri scripturam suffi-

eerent: ut puta cum haberet Homerum totum

in uno volumine, non quadraginta oeto libros

eomputamus, sed unum Homeri volumen pro

libro accipiendttm est), obschon gerade aus dem
Zusammenhang hervorgeht, dass der Sprachge-

brauch das Wort liber unter Umstanden auch in

anderem Sinne auffasste, d. h. inhaltlieh als Teil-

Zugleich erfahren wir, dass fiir liber

der vor alien verbreitete Stoff des B.; vgl. Dig,

XXXII 76) gesagt wurde (§ 4 nam et in usu

plerique libros chartas appellant; vgl. Catull.

1, 6 und Baehrens z. d. St.). — Geschrieben

wurde fiiplos, fitpUov u. s. w. urspriinglich sicher

mit v, sehr friih setzte sich aber in Attika die

Schreibung mit T fest. In der xoivr) wich die

attische Schreibung wieder der alteren, die in-

des anscheinend auf den Inseln und im Osten

sich erhalten hatte ; durch jene drang sie nun- 30

mehr in den Composita auch in die lateinische

Sprache ein (s." oben S. 406). In Alexandrien

war zuerst wohl die altere Schreibung mit

v im Gebrauch , machte aber bald unter dem
wachsenden Einfluss des attischen Klassicismus

den Formen mit i Platz. Naheres s. u. By bios

Nr. 4.

II. Alter und Material. Biicher hat es,

fiir uns nachweisbar, zuerst bei den Agyptern ge-

geben. Der Papyrus Ebers in Leipzig wird40nimmt — , und

nach kalendarischer Berechnung in die Zeit der als das erste B
18. Dynastie (um 1500 v. Chr.) angesetzt; Eeste

von andern sowie Nachrichten uber solche und

Abbildungen von Eollen, auch in Stein (s. u.

S. 945f.) reichen ins 3. Jahrtausend v. Chr.

hinauf. Der Umstand, dass in Chartarollen fast

nur hieratische oder (spater) demotische Schrift

vorkommt, von den sog. Totenbuchern mit einer

halbhieroglyphischen Schrift abgesehen, weist dar-

auf bin , dass urspriinglich dort nur auf festes 50 Aufzeichnungen privater .

Material geschrieben wurde. Cber die Verwen-

dung von Leder als Schreibmaterial bei den

Agyptern vgl. E. Pietschmann in Dziatzkos

Sammlung bibl. Arb. VHI 107ff. Gegenstand

des Tausches und daher sicher auch des Kaufes

waren (leere) Papyrosrollen schon friih (Ad. Er-

man Geschichte Agyptens II 657). Die Texte

der Thoncylinder von Niniveh (s. o. S. 407) kann

man nicht wohl als B. bezeichnen, weil dem
Schreibstoff die Eigenschaft des Zusammenhangen-

den und leicht Beweglichen abgeht. Die Perser

besassen nach Ktesias bei Diod. II 32, 4 auf

Leder geschriebene Chroniken; seidene Schrift-

rollen (achaemenio more) erwahnt Symm. epist.

IV 34, in Stoffe eingewebte Schriften der Parther

(aus junger Zeit) Plin. n. h. XIH 104. Bei den

Israeliten werden die Schriften der Propheten als

die friihesten eigentlichen B. (auf Chartarollen)

terarische Werke gegeben, wie die theosophischen

Epen der Orphiker und die Localgeschichten der

Logographen, vielleicht auch philosophische Dich-

tungen und Prosaschriften, die alle fiir den miind-

lichen Vortrag nicht recht geeignet scheinen und

daher eher an eine Lecture in schriftlich sicher-

gestellter Fassung denken lassen. Diese Schriften

auf Holztafeln, Hauten oder— in steigenderZahl—
in den zunachst durch den Handel eingefuhrten

(fft/S/U'a waren also die ersten B. der Griechen.

Wirklich popular wurden B. erst im 5. Jhdt., als

der machtige geistige Aufschwung Athens in Kunst

und Litteratur auch beim Publikum ein lebhaftes

Verlangen nach den neuesten Geisteserzeugnissen

entfacht hatte, dem die Gelegenheit des Horens

nicht mehr genugte. In diese Zeit setzt daher

v. Wilamowitz Herakl. II (1889) 120ff. das

erste Aufkommen der B. — gewiss mit Eecht,

wenn man B. im engeren Sinne als ,Litteratur-B.'

bezeichnet das attische Drama
Schon friiher hatte F. A. Pa ley

Frasers Magaz. n. s. XXI (1880) 324ff. etwa in

die gleiche Zeit, bezw. noch spater (um 400 v. Chr.)

den ersten Gebrauch der Schrift fiir litterarische

Zwecke angesetzt, dagegen wendet sich mit Er-

folg L. E, Packard Trans. Amer. Phil. Ass.

XI 34ff., der indes auch nicht weit genug zu-

riickgeht.

Das alteste Material fur zusammenhangende
Art waren bei den Grie-

chen anscheinend" Holztafeln (vgl. Anecd. Boiss. I

420 ol aoy^aiot £v rats oaviotv sygayav. Eur. Alk.

962ff.
;
Iph. Aul. 798f.; Erechth. frg. 13. 'Ayuv'Ou.

p. 325 G. Horn. Batrach. 3. Anth. gr. XIII 21, 3f.

in Bezug auf Simonides) ; die Tafeln heissen ntvaxes,

aaviSsg, deXroi. Daneben kamen die von den Phoi-

nikiern eingefuhrten pifiloi (y?i^t'a) auf, doch

waren sie wohl langere Zeit nicht vorwiegend aus

der agyptischen Papyrosstaude hergestellt, son-

60 dern aus Surrogatstoffen, namlich ahnlichen Eohr-

pflanzen, die ausserhalb Agyptens wuchsen, oder

aus Baumbast, Einde, Blattern und Ahnlichem

(Plin. n. h. XIH 69 antea non fuisse chartarum

usum. in palmarum foliis prima scriptitatum,

dein quarundam arborum libris. postea publico,

plumbeis voluminibus , mox et privata linteis

confiei eoepta ant certs; vgl. Diet. Cret. p. 7

Ded. von angeblich alter Griechenzeit). Erst
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gegen Ende des 5. Jhdts. flnden wir das agyp-
tische Papier in Athen und zwar mit einem neuen
Namen (zdgxtjg, s. u. Chart a) und zu einem
ungewOhnlich hohen Preise. Dieser hatte den
Sfteren Gebrauch von ftifiXot kaum gestattet, und
doch lasst schon das Alter des Wortes die Sache
als etwas GewOhnliches erscheinen (s. z. B. Herod.
I 123, 4. V 58, 3; Aesch. Suppl. 947 Dind. wird
von Paley a. 0. 328 nicht ganz ohne Grand
verdachtigt).

Als nach der Grundung Alexandriens die Kultur
der Papyrospflanze (Cyperus papyrus L.) in Unter-
agypten einen hohen Aufschwung nahm, wurde
dort auch die Charta massenhaft fabriciert (Plin.

n. h. XIII 69ff.) und als Hauptschreibstoff fiir

die B. der Griechen und (spater) der Remer aus-
geflihrt. Hiebei eei bemerkt, dass ydgxrjg ur-

spriinglich nur das aus adnvgog hergestellte, noch
unbeschriebene Papier bezeichnet (s. z. B. Plut.

plac. philos. IV 11 wgneg %dgxriv svegyov e-ig

cmoyga<pr)v. Dig. XXXII 52). Nach Varro bei

Plin. a. 0. wurde damals die Charta iiberhaupt
erst erfunden (reperta), d. h. ausserhalb Agyptens
bekannt. Zumal f(lr das der Litteratur ange-
horige B. bediente man sich seit jener Zeit durch
viele Jahrhunderte fast ausschliesslich dieses Ma-
terials, trber seine Zubereitung, seine Arten u. s. w.
s. Charta. Von den Schreibstoffen der Griechen
hat Pollux X 57 eine Zusammenstellung der Aus-
driicke, wahrscheinlich aus Autoren der guten Zeit, J

besonders Komikern, gesammelt. Auch bei den
Romern gebrauchte man vor Einfuhrung der Charta
durch lange Zeit fiir B. Holztafeln (tabulae, codex)
und Surrogate der Charta, besonders Baumbast
(Plin. a. 0.), wie aus der alten Bedeutung von
liber sich schliessen lasst; vgl. Serv. Aen. XI
556 liber dicitur interior aortitis pars, quae
ligno cohaeret . . . unde et liber dicitur, in quo
scribimus, quia ante usum chartae vel mem-
branae de libris arborum volumina compa- A

ginabantur; s. auch Symm. epist. IV 34. Mart.
Cap. II 136. Cassiod. var. XI 38, 3ff. und iiber

spatere Zeiten Cass. Dio LXVII 15 und LXXII
8. Herod, ab exc. d. Marci I 17. Auch Lein-
wandrollen gab es in friiher, ausnahmsweise selbst

in spaterer Zeit (Plin. a. 0. 69. 88. Symm. a.

0. Mart. Cap. a. 0.). Von Baumblattern ist bei
Plin. a. 0. und Verg. Aen. IH 443 die Rede;
Blei statt Charta erwahnt gleichfalls Plinius

(XIII 69. 88) und hat sich in einem B. von£
acht Blattern sogar erhalten (Montfaucon Pal.

gr. 16. 180ff.) ; ferner von Gold (Plut. qu. conv.

V 2, 10. Schol. Pind. 01. 7 prooem. bei Boeckh
II 1 p. 157) und von Zinn (Paus. IV 26. 8);
ferner statt der Holztafelchen solche von Elfen-
bein (elephantinus liber), Hist. Aug. Tac. 8, If.

(vgl. Mart. XIV 5, 2).

Ein wesentlich anderes Schreib- und B.-Mate-
rial war seit alter Zeit im Orient, bei den Grie-

chen nur von beschranktem ortlichem Gebrauch, %
das Leder (Sicpdcga) : bei den Agyptern, Israeliten,

Persern und den Ioniern friiher Zeit, welehe den
Gebrauch wohl von den Ostlichen Nachbarn an-

genommen hatten, sowie bei andern (nichtgrie-

chischen) VOlkern (Herod. V 58, 3: xai rag pcp).ovs

Si(p&egag xa/.evot d.-io xov mx/.aiov ol "Iwveg, oxe

xox't iv ondvi fSlfi/.cov iygeovxo Sitp&egfloi aiyeijoi

re xai olerjoi • exi S'e xai to xaf iu'e .-roX/.oi roiv

fiagfidgcov eg toiavtag dup&egag ygdtpovai, wonatflr-
lich der Versuch, den alten Gebrauch der Ionier
zu erklaren, verfehlt ist). Dass auf Kypros nach
Hesychios der §i(SXioygd(pog : ditp&egdXoicpog hiess,

ist bei dem engen Zusammenhang der Kultur dieser

Insel mit der des Ostens nicht zu verwundern (vgl.

8i<p&iga • to jSiftXiov in alten Glossarien). Nach Plut.

qu. gr. 25 kannte auch Sokrates ihren Gebrauch
(xavxa iv Sitp&egaig xaXxalg yeygdtpaoi), doch steht

0 die Authenticity der Worte natiirlich nicht fest.

Der Charta stand dieser Schreibstoff in Bezug
auf reichen Vorrat, Billigkeit und durch lange
Zeit gewiss auch auf schftnes Aussehen nach,
wennschon die Rivalitat zwischen der pergame-
nischen und der alexandrinischen Bibliothek der
Pergamentfabrication sicher forderlich war (s.

o. S. 414). Ein Verbot des Exportes von Charta
nach Pergamon, von dem Plin. n. h. XIII 70,

nach Varro berichtet, kann, weil es unschwer
)zu umgehen war, nur beschrankte Wirkung ge-

habt haben, aber die Attaliden haben ver-

mutlich selbst die Vervollkommnung des seit

alters dort iiblichen Schreibstoffes angestrebt und
wenigstens erreicht, dass das nach ihrer Stadt
benannte Pergament (griechisch dc<p&ega und deg-

Qig, erst sehr spat xegya/irjvrj ; lateinisch mem-
brana, nach Hier. epist. VII 2 auch pergamena
als gebrauchliches Wort : unde et pergnmenarum
nomen ad hunc usque diem, tradente sibi invieem

) posteritate, servatum est) sich langsam einen be-

schrankten Platz unter den Schreibstoffen der
damaligen Kulturlander verschaffte (vgl. Galen.
XVIII 630 K., wenn fur Siaipogoig : dup&egcug zu
lesen ist). Der Name des Krates von Mallos wird
mit dem Aufschwung dieses Artikels in Verbin-
dung gebracht. Wo es auf besondere Dauerhaf-
tigkeit und Raumersparnis ankam, bediente man
sich des. Pergaments (iiber die Verganglichkeit
der Charta s. z. B. Hor. ep. I 20, 12. Plin. n.

' h. XHI 83. 86. Mart. II 46, 10. VI 60, 7 u. s.

Iuven. 1, 18. Auson. epigr. 34, If. 14. Symm.
epist. IV 34, 3. Alciph. epist. I 26, 2 u. s. w.).

Rollen von 200 Jahren erwahnt Plin. n. h. XIII 83
als etwas Seltenes, Galen. XVin 630& gar solche

von ca. 300 Jahren. Das Pergament trat daher zu-

nachst an die Stelle der Wachstafeln, spater ebenso
an die der Charta, zumal es beide Stoffe auch
an Handlichkeit und Lesbarkeit der Schrift uber-

traf (Quint. X 3, 31. Euseb. v. Const. IV 36
{svavdyvcooxa] und vgl. iiberhaupt Frid. Mone
De libris palimps. [1855] 16. Marquardt-Mau
818ff.). Ein weiterer Vorzug des Pergaments war
die leichte Mflglichkeit, das Geschriebene von dem
Stoffe sogar mehnnals abzuwaschen und zu kratzen
zum Zwecke erneuter Verwendung (Mart. XIV
7, 2 delebis quotiens scripta novare voles). Cbri-

gens wurde auch Charta nach Beseitigung der

Schrift von neuem verwendet (vgl. Cat. 22, 5f.),

doch nur ausnahmsweise und mit Schwierigkeit
(s. Cic. ad fam. VII 18, 2. Plut. c. princ. esse

philos. 4 flifttiov xa!Jfiy>r]oxov. Not. et extr. XXHI
2 , 448 yagxrjg axai.mxog

, aurjhfiiiivog ; charta
deletieia Dig. XXXVH 11, 4; s. Becker Char.

15a Birt 57f.).

Von Litteraturwerken auf diesem Stbffe sind

vor der Kaiserzeit nur wenige sichere Beispiele

bekannt : Cicero bei Plin. n. h. VII 85 berichtet

von einer in eine Nuss eingeschlossenen Ilias-Hs.
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(in membrana seriptum); gewiss fand er vor-

zugsweise im Orient Verwendung. Zu Martials

Zeiten hat sich das Pergament, zumal fiir Reiselec-

tiire,' wegen der beiden oben erwahnten Vorziige (ge-

ringer Umfang und Dauerhaftigkeit) bereits festes

Feld verschafft (Mart. I 2, 3. XIV 184. 186.

188. 190. 192) ; sonst aber fur gelegenthche Auf-
zeichnungen, Entwiirfe und dergl.; s. Hor. a.

p. 389. Iuv. 7, 23. Gaius Dig. II 13, 10, 2.

Cassius Dig. XXXII 52 a. m. St.
;

vgl. auch

;

Pers. 3, lOf. ; Serv. Aen. XI 554 erwahnt charta

vel membrana als Schreibstoffe seiner Zeit (4. Jhdt.)

neben einander, nennt aber doch die Charta zuerst.

Dass die Charta jedenfalls im 4. Jhdt. n. Chr.

noch allgemein im Gebrauch war, lehrt Geogr.
lat. min. p. 113 Riese. Wenn im Ed. Diocl. vom
J. 301 (CIL in p. 808. 831) vom membranarius'
die Rede ist, aber nicht von Chartarollen, so er-

klart sich das daraus, dass deren Fabrication so

gut wie allein auf Agypten beschrankt und dort

iiberdies Kronregal war. Eine Zusammenstellung
verschiedener in seiner Zeit ublichen Schreibmate-
rialien giebt Ulp. Dig. XXXII 52: Librorum
appellations continentur omnia volumina, sive

in charta sive in membrana sint sive in quavis
alia materia: sed et si in philyra aut in tilia

(ut nonnulli conjiciunt) aut in quo alio eorio,

idem exit dicendum. quodsi in codicibus sint

membraneis vel cartaceis vel etiam eboreis vel

alterius materiae vel in ceratis codicillis, an de- '<

beantur, videatur u. s. w. ; am gebrauchlichsten

war damals aber Charta (vgl. ebd. 4; s. S. 941).

Vgl. Mart. Cap. H 136 alii carbasinis volumi-
nibus implicati libri, ex ovillis multi quoqtte

tergoribus, rari in philyrae eortice subnotati.

Isid. or. VI 12, 1 historiae maiore modulo scri-

bebantur, et non solum in charta rel membranis,
sed etiam in omentis elephantinis textilibusque

malvarum- foliis atque palmarum. Vgl. auch
Galen. XVIII 2 p. 630 K. von alteren Zeiten <

und Cassiod. a. 0. In einem Leydener Papyrus
des 4. Jhdts. n. Chr. heisst es: ygaye els fiifiMa

xai 8«pdsgag (K. Wessely Wien. Stud. XII 266;
ebd. ijxl /dgxov r} SitpMgag), dagegen in einer

lateinischen Hs. des 8. Jhdts. (ebd. 270) seribis . .

.

in membranam aut carta in umgekehrter Folge.

Im 4. Jhdt. n. Chr. etwa begann man im
Osten principiell, was an Litteratur der Erhal-
tung wert schien, von der Charta, sobald die B.
einer Erneuerung bediirftig waren, auf Pergament J

zu uberschreiben ; ein Process, der gewiss ein bis

zwei Jahrhunderte andauerte. Fur heidnische

Autoren scheint mit besonderer Zahigkeit auch
am alten Stoff festgehalten worden zu sein. Im
Westen des Reiches vollzog sich der Process etwas
spater. Vieles der alten Litteratur ging dabei

verloren, indem man es mit dem leicht vergang-

lichen Stoff dem Untergang durch Wurmer, Moder
u. s. w. preisgab oder es maculierte. Nur fur

kleine Litteratur, Flugschriften, Briefe und dergl. f

blieb die Charta noch langere Zeit, bis ins 7.

Jhdt., wenigstens in einzelnen Landern, z. B.

Gallien, wo Massilia den Verkehr mit Agypten
aufrecKt erhielt, im Gebrauch.

III. Form. Die regelmassige Form der B.

im Altertum war die Rolle, namentlich beim
Chartamaterial. Rollen sind bei- den Agyptern
schon in sehr friiher Zeit (5. Dynastie) in Stein

abgebildet (s. R. Lepsius Denkm. Ill Abt. [8. Bd.]

Bl. 290 nr. 17. Fondat. Eug. Piot, Mon. et mem.
p. p. G. Perrot I [Paris 1894] 1. fasc. pi. 1);

vgl. auch J. G. Wilkinson Manners and cust.

of the anc. Egypt, n. ed. by S. Birch (London

1878) III pi. LX. LXVIII. Auch haben sich

Chartarollen, zumal. sog. Totenbiicher, erhalten,

die bis in die Anfange des 2. Jahrtausends v. Chr.,

ja bis in die 5. Dynastie zurtickreichen (s. L.
Borchardt Aegyptiaca [1897] 8ff. 14 fiber ein

Rechnnngsbuch im Gizeh-Museum). Schutz der
Schrift war wohl von Anfang an der Zweck, den
man beim Rollen verfolgte : eine naturliche Rich-
tung dazu hatte zwar der Baumbast, aber sicher

nicht die Charta noch auch das Leder. Die He-
braeer libernahmen die Rollenform, wie das Wort
megillah und megillat sepher (von galal, rollen)

beweist (s. L. Low 115). Bei den Griechen waren
die (SijiXta gleichfalls gerollt: bei Aesch. Suppl.

947 ovd' iv nxvyalg fliflXcov xareotpgayiofieva kann
auch gefaltetes Papier gemeint sein, tiberdies

wird von F. A. Paley a. 0. der Vers verdachtigt;

aber vgl. Xenoph. mem. I 6, 14 xovg ih/oavgovg

. . . ovg exeivoi xaxeXiJtov ev fiifilioig ygdtpavres,

dvelixxmv xxl. In hellenistischer Zeit wurde
die gleiche Form der B. vollends die Regel, und
sie wurde ebenso von den Rflmern iibernommen
(Belegstellen sind zahllos). Uber die Form, in

welcher originate B. von Charta sich erhalten

haben, wurde friiher nicht immerNaheres berichtet

;

indes ist bekannt, dass der Fund, den man zu

Herculanum in der Villa dei Pisoni im J. 1752
machte, aus Rollen bcstand; der griechische Pa-

pyrus des Museo Borgiano, den Nic. S chow heraus-

gab (Charta papyr. mus. Borg., Rom 1788) war
nach p. XXVII in se circumvoluta

;
vgl. Ch.

W. Goodwin Gr.-egypt. Fragm. on mag. (Cam-
bridge 1852) nr. 8. Bekannt sind aus neuester

Zeit die vier Rollen des Aristoteles tioX. 'A&rjvaioiv ;

vgl. C. Haeberlin Gr. Pap. Iff.

Daneben kommen vereinzelt mit griechischem

wie mit agyptischem Text B. vor, die aus ge-

falteten und ineinandergelegten Chartablattern

bestehen. Landwehr 422 halt diese Form fiir

alt, doch sind Belege dafiir aus voralexandrini-

scher Zeit von ihm nicht nachgewiesen (s. spater).

E. Egger Mem. d' hist. anc. et de phil. (Paris

1863) 149 [Aufsatz vom J. 1857] erwahnt eine

Rechnung von 132/33 v. Chr. auf einem Blatt,

,pliee en douxef ; dies entspricht aber nicht ganz
der spateren B.-Form. Jedenfalls bot obige Form
den Vorteil, die Blatter auf beiden Seiten beschrei-

ben zu kOnnen, griff aber in den Falten das Ma-
terial an und fand an dessen Gebrechlichkeit ge-

wiss ein starkes Hindernis bei der Verbindung
der Doppelblatter. Erhalten haben sich noch aus

spaterer Zeit solche B. aus Lagen von Doppel-

blattern des Papvrosstoffes ; s. z. B. Reuvens
Lettres a M. Letronne (Leide 1830) I 4 nr. 75. Ill

65f. nr. 66. Fuhrer d. d. Samml. Erzh. Rainer

nr. 26. 28 u. s. Birt 120. Marquardt-Mau
811. Haeberlin XIV 202 nr. 5. 216 nr. 30. 221
nr. 39. Die Einzelblatter mit zusammenhangendem
Text, von denen Reuvens nr. 76 und von denen

Ch. W. Goodwin a. 0. berichtet (s. introd.

p. IVf.), waren anscheinend nicht gefaltet noch
zur Lage verbunden. Chartablatter in Lagen
scheint dagegen das Edict des Ulpius Mariscianus
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(Eph. ep. V p. 630 Z. 41ff.) im Sinne zu haben,

obschon zuerst von tumi (= tomi), womit sonst

auch Rollen gemeint sind (s. u. S. 919), die

Rede 1st : carta in postulatione singuli tumi
sufficiunt maiores ; in contradictionibus quater-

nos maiores, in definite negotio . . . exigi oportebit.

Aus dem 6. Jhdt. stammt der von J. H. Bernard
in Trans. R. Ir. Ac. XXIX (1892) 653ff. (besond.

659f.) beschriebene Papyrus-Codex von Schriften

des hi. Cyrill in Quaternionen (mit Signatur je

oben auf letzter Seite); vgl. auch Marquardt-
Mau 820, 4.

Fur Pergament war urspriinglich, wie zu ver-

muten, ebenso wie fiir das altere Leder, auch die

Rollenform das gewOhnliche, nur mOgen diese

Rollen auf beiden Seiten beschrieben worden sein.

Die Iliaa in einer Nuss, von der Cicero bei Plin.

n. h. VII 85 berichtet, denkt man sich am ehesten

in Rollenform. Uber eine erhaltene griechische

Pergamentrolle agyptischer Provenienz (in Wien)
aus dem 6. Jhdt. berichtet K. Wessely Wien.
Stud. VII 69f. Eine Rolle auf doaxovzos evzsgov

(120 Puss lang) mit Homers Ilias und Odyssee

war zu Constantinopel in der Bibliothek der Ba-

oiIiky) nach Zon. XIV 2 (Dind. Ill 2561).

Die Codexform, welche der modernen B.-

Form am meisten ahnelt, ja ihr zu Grande liegt,

kntipft nicht nachweislich , wie Landwehr 420
annimmt, an die im Orient gelegentlich vorkom-
mende Faltung der Chartablatter an (s. o.) Die

Griechen haben nicht einmal fiir den Codex ein

besonderes alteres Wort, sondern iibertragen zev%og

darauf (so in den Basil.). Vielmehr geht, wie

der Name besagt, die Codexform von der Vereini-

gung mehrerer Holztafeln aus, die dem Inhalte

nach zusammen gehorten. Solche waren bei den
ROmern von i'ruher Zeit her in Gebrauch ; s. Sen.

de br. vit. XIII 4 Claudius is (Consul des J. 264
v. Chr.) fuit Caudex oh hoc ipsum appellatus,

quia plurium tabularum contextus caudex apud
antiquos vacatur : unde publicae tabulae codi-

ces dicuntur und Varro, den Seneca benutzt zu

haben scheint, bei Non. p. 535. Sie dienten zu

privaten und Offentlichen Aufzeichnungen , deren

haufiger Gebrauch vorherzusehen war, auch in

Zeiten, als man fiir litterarische Zweckc liingst

zur Charta iibergegangen war ; so der codex ae-

cepti ct expensi bei Cic. p. Rose. com. 5 (ebd. 2

tabulae aceepti et expensi, wie auch sonst dort co-

dex und tabulae im gleichen Sinne steht). Plin. n. h.

XXXV 7 tabulina (Familienarchive) codieibus

implebantur u. s. w. Die Darstellung soldier

codices (zusammengeschnurte Holztafeln) sieht man
auf den bekannten Marmorschranken voin romi-

schen Forum aus der Zeit Traians (Mon. d. Inst.

IX 48). So entspricht der Codex am ehesten

dem Polyptychon ; nur diirfte fur die alten Zeiten

eher an ubertiinehte Icerussatae), als an wachs-

iiberzogene Tafeln zu denken sein ; bei Prop. Ill

23. 19f. legt freilich der Geizhals die Buxbaum-
tafeln eines friiheren Diptychon mit seinen Rech-
nungeu duras inter ephemeridas. Die Form des

Codex bot neben dem Vorteil der Dauerhaftigkeit

zugleich den der Handlichkeit vor der Chartarolle,

die bei jedem Gebrauch auf- und zugerollt werden
musste. Gerade dieser Vorzug hat das Codex-
format im Gebrauch erhalteri und zu seinen Gun-
sten die Rolle verdrangt (s. iiberhanpt Landwehr

419ff.). Nur das Material wechselte grosstenteils,

indem an Stelle des Holzes meist das Pergament
trat, das noch dauerhafter als Holz ist, weniger
Raum einnimmt und sich leichter beschreiben

lasst. Die Zeit dieses Ubergangs fallt etwa ins

1. Jhdt. n. Chr. Nach Ascon. p. 29 K.-Sch. waren
zu Ciceros Zeiten fiir amtliche Zwecke noch Holz-

tafeln im Gebrauch (eremavit [corpus Clodii]

subselliis et tribunalibus et mensis et codieibus

10 librariorum , namlich in der Curie)
;

dagegen
brauchten nach Gains Dig. II 13, 10, 2 Ge-

schaftsleute nur einzelne membranas ihres codex

rationum als Beweismittel vor Gericht vorzuzeigen.

Zu Martials Zeit ist' der Gebrauch der pugillares

membranae bereits ganz gewOhnlich, und zwar
offenbar in Codexform (s. XIV 184 Bias et . .

.

Ulixes multiplici . . . pelle latent). Auch sonst

sind von ihm Litteraturwerke auf Pergament mehr-
fach erwahnt (ep. XIV 186. 188. 190. 192). Es

20handelt sich um Reiselecture (s. Mart. XIV 188
und Friedlander z. d. St.), fur welche die Mit-

nahme zahlreicher Rollen mit ihren Behaltern

lastig war. Vor allem behauptete der Pergament-

codex das Feld der friiheren tabularum codices

(fiir tabulae steht auch eerae oder lignum), der

fiir den alltaglichen Gebrauch bestirnmten Auf-

zeichnungen von Verordnungen aller Art, Volks-

und Senatsbeschliissen, Rechtsgewohnheiten und
dergl. ; dafiir hat sich auch der Name Codex xaz'

30 s^oxijv erhalten. Als Litteraturbiicher erschienen

indes auch diese Denkmaler zunachst noch in

Rollenform, nur war fiir die ganze juristische

Litteratur ein friiher Gebrauch von Pergament-

codices angezeigt. Ebenso fiir einen grossen Teil

der christlich-theologischen Biicher, die den juri-

stischen in Bezug auf ihre Bestimmung fiir immer
wiederholten Gebrauch und die beigelegte Ge-

setzeskraft sehr nahe standen (vgl. Landwehr
432). Das Gebiet der Litteratur im engeren Sinne

40 blieb, von der Reiselecture und andern aus ausseren

Griinden hergestellten Exemplaren abgesehen,

durch lange Zeit im wesentlichen der Codexform

verschlossen (fiir sehr viel alter halt C. Wachs-
mu th Kh. Mus. XLVI 331 die Pergamentcodices der

Litteraturwerke). Am friihesten erschienen wohl die

fur Lehr- und Lernzwecke bestirnmten gramma-
tischen und lexikographischen Schriften, auch aus

praktisohen Griinden, in jener Form; dass dieselben

zur Erleichterung des Nachschlagens in sehr kurze

50 Biicher zerlegt sind, hat B i r t 323f. richtig be-

obachtet. Aber auch die von den Grammatikern
viel citierten Schriften haben sie sowie ihre Schiiler

sich der leichteren Benutzung wegen gewiss gern in

Codexform angeschafft (vgl. Hist. Aug. Maxim, duo

30, 4 cum grammatico daretur, quaedam parens

sua h'bros Ilomericos omnes purpureas dedit, au-

reis littcris seriptos). A on Grammatikern werden
besonders friih Codices angefiihrt, und Servius im

Vergilcommentar spricht sogar von antiqui codices

60 (zu Aen. V 871. VII 568; vgl. Birt 114). Ulpian.

(3. Jhdt, n. Chr.) Dig. XXXII 52 (s. o. S. 945)

kennt Rollen in Charta und in Pergament so-

wie Codices von beiden Stoffen (dort wird die

Charta, hier das Pergament vorangestellt). Vom
4. Jhdt. an warden neue Abschriften alterer Au-
toren vermutlich schon haufig, wenn nicht vor-

wiegend in Pergamentcodices gefertigt. In Cae-

sarea liess der Bischof Euzoius am Ende des
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4. Jhdts. die schadhaften Texte (eorruptam iam
bibliothecam) in membranis umschreiben (Hier.

de v. ill. 113), Pamphilus (f 309) hatte dort noch

eine Bibliothek von fast 30 000 ,volumina' ge-

sammelt (Isid. or. VI 6, 1). Dasselbe geschah

gewiss bald, etwa ein Jahrhundert spater, auch
im Westen und mit heidnischen Autoren , zumal
das allgemeine Interesse fiir diese abnahm und
eine haufigere Erneuerung ihrer Abschriften als

lastig empfunden wurde. Mit der Ausbreitung

des MOnchswesens vollzog sich der Process des

Ersatzes der Chartarollen durch Pergamentcodices

immer schnellerundzuletztvollstandig. Im6. Jhdt.

n. Chr. war er wohl bereits abgeschlossen ; Fr.

Mone De palimps. 15ff. undLandwehr 432 setzen

den Umschreibeprocess spater an. V. Schultze
I47ff. hat beobachtct, dass auf Bildwerken die

Codexform im 5. (nicht schon im 4.) Jhdt. gegen-

iiber den friiheren Rollen herrschend geworden ist

(vgl. Heinrici bei Birt 122). Hierzu ist zu

bemerken, dass im allgemeinen die Praxis der

Kiinstler den factischen Verhaltnissen um einige

Decennien nachgefolgt sein mag. Fiir kleine

Flugschriften ,
Gedichte, Briefe und Ahnliches,

die nur auf eine rasche und vorubergehende Lec-

ture berechnet waren , wurde die Rollenform noch

langere Zeit als Regel beibehalten (s. o. S. 837f.

und vgl. Symm. ep. IV 34).

Die erhaltenen alten Codices oder Bruchstucke

solcher auf Pergament werden verschieden datiert,

bis ins 2. Jhdt. hinauf. Unter den lateinischen

Hss. scheinen die Sallustfragmente (in Vat. Reg.

1283 Bl. 92f.
;

s. H. Jordan Herm. V 369tf.

Chatelain Pal. d. class, lat. pi. 51) sowie die

Schedae Vat.-Berol. des Vergil (Vat. lat. 3256;

s. H. Pcrtz Abh. Akad. Berl. 1863, 97ff. Cha-
telain pi. 61) und die Sched. Vatic, des Vergil

(Vat. lat, 3225 ed. Bottari Rom 1741. Cha-
telain pi. 68) am altesten zu sein und noch dem
3. (Sallust), bezw. dem 4. Jhdt. (Vergil) anzuge-

hOren. Die meisten aber, im Alter vielfach etwas

iiberschatzt, sind nicht alter als das 5. Jhdt.

IV. Herstellung und Umfang. Fiir Lit-

teraturzwecke kam in der Kaiserzeit und wohl

schon in Alexandrien das reine Papier (charta)

in Blatt- und Rollenform in den Handel ; letzteres

geht aus dem Ausdruck seapus (Schaft) bei Plin.

XIII 77 hervor (griechisch in Glossen = zopog

XdSTov, z. B. Not. et extr. XXHI 2 p. 448, latei-

nisch tomulus). Dass zouog von Rollen gebraucht

wurde, lehrt die Aufschrift der dritten Rolle der

neugefundenen xohztia 'A&rjvaiav des Aristoteles

(F TOMOS). Die Papierrollen hatten verschiedenen

Umfang, je nach der Zahl der zusammengeleimten
Blatter (paginae, ptagulae, scliedae) ; ihre hSchste

Zahl war zwanzig (Plin. a. O. Birt 244 Anm.
vermutet wenig glaublich ducenae statt ricenae,

also 200). Die beschriebenen Rollen waren oft

langer, aber fiir den Papierhandel empfahl es

sich, das Maximum der Lange nicht zu gross an-

zusetzen, da sehr lange Rollen ohne Zweifel sel-

tener verlangt wurden. Durch Ankleben von

Blattern konnte jeder die Rolle nach Bednrfnis

verlang'ern, wahrend beim Abschneiden von Blat-

tern wenigstens ein Klebestreifen verloren ging.

An den agyptischen Papyri des Berliner Museums
hat L. Borchardt (Ztschr. f. ag. Spr. XXVII
120) beobachtet, dass sich Fabrikzekhen finden

mit der Zahl 20 (auch 10?) der Klebungen; 20
sei die normale Zahl gewesen (vgl. auch Fiihrer

Pap. Erzh. Rainer nr. 282). Die Zahl der Win-
dungen liess sich nach Borchardt 119f. an den

von ihm untersuchten Papyri meist genau nach

wiederkehrenden Bruchstellen, WurmlSchern und
Ahnlichem (auf diese achtete bereits Nic. S chow
a. O. p. XXVII) ausrechnen ; der Umfang betrug

ca. 7—19 cm. Die griechischen Rollen waren
in der Regel wohl dunner. Birt 130f. setzt den

Cylinderdurchschnitt einer Maximalrolle auf ca.

9 cm. an, doch ist dies zu hoch. Die Rollen

auf dem von Th. Mommsen bezw. Chr. Hiilsen

Ztschr. d. Sav.-Stift. f. Rechtsgesch. XII R. Abt.

146 beschriebenen Scrinium (in Marmor, zu einer

Statue gehOrig) haben bei einer Hohe des Kastens

von ca. 1 m. einen Durchmesser von ca. 5 cm.,

was wohl dem Durchschnitt entsprechen wird.

Wenn ich (Samml. bibl. Arb. X 43f.) einen Durch-
messer von je 8 cm. annahm, so geschah es bei

Berechnung der Rollenzahl von je 1 m. An-
sichtsflache der Bibliotheken, also mit Einrech-

nung der Legeboden, Querleisten u. s. w.

Die unbeschriebenen Rollen wurden also vom
Handler (jagTojiaiXvg) nach der Zahl der Blatter

und der Gute der Charta, mit welcher ihre Hohe,

vor allem aber die Breite der Blatter zusammen-

hing, verkauft und von den Schreibern nach dem
voraussichtlichen Umfang der B. ausgesucht. In

der Maximallange von 20 Klebungen mit Birt
132ff. 286fF., der deshalb freilich den Text bei

Plinius andern will (s. vorher), eine feste Schranke

fiir den Schriftsteller zu sehen, an die er sich

gebunden glaubte (ebenso z. B. Marquardt-
Mau 818. A. Riiegg Theol. Stud, und Krit.

LXIX 94ff. uber die Lukasschriften)
,

liegt kein

Grund vor (dagegen auch z. B. H. Landwehr
Phil. Anz. XIV 358if. Haenny90ff. U. Wilcken
Herm. XXVIII 165ff.), zumal die Autoren ihr

Brouillon gar nicht in Rollen, sondern auf ein-

zelne Blatter von Charta oder Pergament, bezw.

auf Tafelchen zu schreiben pflegten und dann wohl

nach dem Umfang dieser Aufzeichnungen die

Grosse der Rolle fiir die Reinschrift bestirnmten,

nicht aber umgekehrt, Vgl. Cic, ad Att. XVI 6,

4 tu iltud dissecabis, hoc adglutinabis. Auch

sind Rollen von viel grOsserer Lange (als 20 Kle-

bungen) erhalten, was man aus der Zahl ihrer

Columnen schliessen muss, selbst wenn diese schmal

sind und etwa zwei (nebst Intercolumnium) auf

ein Blatt gingen. In Here. Vol. XI (1855) sind

von Philod. .t. fat. d' to .iooz. Col. 136—147 unten

gezahlt; s. ferner Philod. -t. 6gy. mit gegen-

wartig 56 Col. (W. Scott Fragm. Here. p. 21),

ovvz. x. cpikoa. 44 Col. (a. O. p. 32), jr. q^zoq.

vxouv. mit 70 Col. (a. O. p. 81 ; uber die Breite

der Blatter s. Plin. n. h. Xin 78f.)
;

vgl. auch

Birtl29ff. Marquardt-Mau 813. Hieratische

Papvri giebt es bis zu einer Lange von 144 eng-

lischen Fuss (s. Chabas Pap. mag. Harris [Cha-

lon s. S. 1860] 2) ; das grosse Turiner Totenbuch

hat eine Lange von 57' 3" rhl. (s. R. Lepsius

Chron. 38, 1). Auch der Umstand, dass gelegent-

lich die Schrift einzelner Blatter am Rande iiber-

klebt wurde (s. L. Borchardt a. 0. 120) und

dass in derselben (langen) Rolle mehrmals die

Zahl 20 als Fabrikzeichen vorkommt (s. ebd.),

beweist, dass man nicht bios in fertige Rollen,
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sondern unter Umstanden auch auf einzelne Blatter

schrieb, die dann zur Eolle zusammengefugt oder

der kiirzeren Eolle angeklebt wurden. Dies ge-

schah notwendig in Fallen, wo nachtraglieh der.

Umfang eines schon in der Reinschrift fertigen

B. vergrCssert werden sollte (vgl. Hor. serm. I

10, 92 I, puer, atque meo oitus haec subscribe

libello). Auch Dig. XXXII 52 (perscripti libri

. . . nondum conglutinati vel emendaii) spricht

hiefur. Andrerseits ist zuzugeben , dass 20 das 10
Maximum der Blatter haufig begehrter Bollen
war und man sich im allgemeinen nach diesem
Umfang richtete. Scherzweise wurde zuweilen,

wenn der Autor sich veranlasst sah, einem fer-

tigen B. etwas wegzunehmen oder zuzufugen,

dies mit der Grosse der vorliegenden Rolle mo-
tiviert, z. B. Nep. praef. 8. Rhet. ad Her. I und
II a. E. Mart. II 1, 3. IV 89 u. s. August,
de civ. I und II a. E. Im iibrigen beruhte der

von Reinschriften fur Bibliotheken, den B.-Handel,

Geschenke und dergl. gait seit den Zeiten der

Aleiandriner die Porderung des Zusammenfallens
von B.- und Rollenende. Ausnahmen fanden auch
hierin statt, sie wurden abei ausdriicklich als

solche anerkannt; z. B. Santra bei Non. p. 170:
quod volumen unum nos lectitavimus et posted
invenimus septifariam divisum; vgl. uberhaupt
E. Rohde 1541. Marquardt-Mau 812, 9.

Im ganzen war gewiss diese B.-Einteilung

gleichmassig und damit ein gewisses Normal-
mass, nur kein bindendes, fur die einzelne Rolle

begriindet. Es war verstandig und kniipfte an
bestehende Gewohnheiten an, so dass spater die

Autoren sich wieder bei der Disposition ihrer

Werke einigermassen darnach richteten. Ver-

schiedenheiten bildeten sich namentlich fur ver-

schiedcne Litteraturgattungen heraus. Die B.

der Gedicht- und Briefsammlungen waren viel

riormale Umfang eines antiken B. auf inneren 20 kiirzer als die der Geschichtswerke (vgl. Isid. or.

Griinden und nicht auf der vom Papierhandler "" '

angesetzten RollengrOsse.

In Agypten war in voralexandrinischer Zeit

•der Inhalt der Rollen fiir den ziinftigen Gebrauch
einer kleinen Kaste bestimmt gewesen; es gab
daher vielfach Rollen von ausserordentlicher Lange
(s. o.). Bei den Griechen und Romern der guten
Zeit gehfirten die B. der Mehrzahl nach zur sog.

schonen Litteratur, auch aus Gebieten, die man

VI 12, 1 quaedam genera librorum certis mo-
dulis eonficiebantur , breviori forma earmina
atque epistolae, at vera historiae maiori modulo
scribebantur

;
vgl. Rut. Nam. II Iff.). Birt 291ff.

hat die Richtigkeit dessen im einzelnen an dem
Bucherumfang der aus dem Altertum erhaltenen

Schriften nachgewiesen. Nach ihm enthalt die

poetische Rolle der Alten zwischen 700 und 1100,
im Durchschnitt gegen 1000 Verse. Bei Apol-

heute zur streng wissenschaftlichen rechnen wurde; 30 lonios von Rhodos steigt die Zahl bis 1779 und
sie erhoben den Anspruch, allgemein gelesen und
gewiirdigt zu werden. Der Umfang eines B.s

wurde daher von vorn herein so berechnet, dass

der gebildete Leser den Inhalt im Zusammenhang
aufmerksam und mit Interesse lesen und geistig

bewaltigen konnte. Darnach richteten sich im
wesentlichen die Sinnabschnitte grfisserer Werke
(z. B. der einzelnen Rhapsodien Homers) sowie der

Umfang der einzelnen Dramen, Reden u. s. w,

bei Lucrez bis 1455; auch die Dramen haben
hehere Zahlen. Prosawerke, die an einen weniger
ausgedehnten Leserkreis sich wenden, kOnnen in

den einzelnen B. 4 und 5 mal so viel enthalten.

Auch wuchs der durchschnittliche Umfang der

Rollen im Laufe der Zeit (Rutil. Nam. II Iff.

nondum longus erat (liber) nec multa volumina
[hier die Einzelwindung der Rolle] passus).

Urspriinglich waren wohl die Klebestellen der
Nach den gleichen Gesichtspunkten wurde von 40 Blatter einer Rolle als Intercolumnien gedacht
den Gelehrten der grossen alexandrinischen Biblio-

thek die B.-Einteilung der alteren umfangreichen
Werke durchgefuhrt und bei der eigenen Schrift-

stellerei verfahren (s. 'Apiiyeig (SiflXoi). Dabei
wurde im Durchschnitt jedem B. eine eigene Rolle

bestimmt, so dass deren Umfang wesentlich nur
inncrhalb der von den verschiedenen B. innege-

haltenen Grenzen weehselte (Ulp. Dig. XXXII
52 si cui centum libri sint legati, centum volu-

und die Rolle bildete eine Reihe verbundener
Einzelbliitter. Da aber die Breite dieser nach
der Sorte des Papiers und nach der Mode weeh-
selte, die Zeilenbreite andrerseits mehrfach, be-

sonders bei Versen, feststand, so gewChnte man
sich daran, auch iiber die Klebestreifen wegzu-
schreiben (Birt 256ff.). Dem entspricht es, dass

in den Unterschriften der Rollen zuweilen neben
der Zahl der Schriftcolumnen die der Elebungen

mina ei dabimus. Isid. or. Vl 13 liber uniushb ofer Blatter angegeben wird (s. Scott Fragm.
voluminis). Fiir die Vorzeit hat Birt a. O. 443ff.

und mit ihm Marquardt-Mau 812 viel grOssere

Rollen angenommen, z. B. eine Thukydidesrolle

von 81 m. Lange. Dies ist aber an sich unglaub-
lich (s. z.B. E.Rohde 1554f. H. Landwehr a.O.

Fr. Blass 313). Vielmehr schrieb man damals zu-

meist ohne Biicksicht auf Sinnesabschnitte von
einer Rolle in die andere [ovfiuiysT; fil(S).oi)\ vgl.

Lex. Vind. p. 273f. Nauck ai fievxoi oayw-

Hercul. [Oxford 1885] nr. 1414 dot&uo. y,<psr\\\

y.oti.r)ua.Ta // oslibss fa). Die oe).ids; (Columnen)
sind auch sonst gezahlt: s. Birt 159ff. Fragm.
Here. nr. 1050 (pi. XLI). 1426. 1427. 1428 und
vgl. Br. Keil Herm. XXIII 347 (betr. den Pa-
pyrus des Isokrates aus d. Mus. BorCly in Mar-
seille). Selbst eine fortlaufende Zahlung der ein-

zelnen Columnen am obern oder untern Rande
findet sich (s. z. B. Fiihrer Pap. Erzh. Rainer

diai xaxd avva<psiav ijbovxo, y.oocovibt ftovi] dm- 60 63 iiber nr. 282 und Philod. .-i. onxoo. d' ra>

axeV.ousrai, a'/./.o) d'ovdsvi (dazu s. H. Die Is

S.-Ber. Akad. Berl. 1894, 357, 3). Eine Aus-
nahme bildeten u. a. des Aristoteles exoterische

Schriften, nach Cic. ad Art. IV 16, 2. Fur den
engeren Privatgebrauch kam jene Art der Nieder-
schrift nie aus der Mode, wie die Bollen der
nohxsia 'Adtjv. des Aristoteles beweisen; vgl. auch
Haeberlin XIV 206 nr. 18. 210 nr. 26 (?). Nur

el; dvo to jiqox. in Here. Vol. XI) ; ob zum Zwecke
des Citierens oder zur Orientierung beim Zu-

sammenkleben der Blatter, falls aslis und xo).'/.t}ua

da iibereinstimmen, ist fraglich; vgl. auch Mar-
quardt-Mau 813, 4. Bei Iuv. VII 100 (nullo

quippe modo millensima pagi>ia surgit , all-

gemein in Bezug auf den Geschichtschreiber) be-

zeiehnet pagina die Schrift columne, son>t aber
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auch das Blatt, d. h. also die Klebung. Nieder-

geschrieben wurden die B. ins Unreine in der

Regel auf einzelne Blatter von Pergament (mem-
branae pugillares) oder von (unter Umstanden
maculierter) Charta, in alterer Zeit auch aufWachs-
tafelchen, vom Autor selbst oder — bei reichen

und vielbeschaftigten Personen — nach Dictat

von einem Sclaven. Dieser bediente sich dabei

vieler Abktirzungen, bezw. einer Schnellschrift,

und fiihrte daher in der Kaiserzeit den Namen
notarius (z. B. Plin. ep. Ill 5, 15 vom Oheim
Plinius: ad lotus notarius cum libra et pugil-

laribus. IX 20, 2. 36, 2).

In den Pergamentcodices flel die Beschran-

kung des Inhalts auf ein B. weg; war doch
Raumersparnis einer ihrer Hauptvorzlige ; s. Isid.

or. VI 13, 1 codex multorum librorum est. Phot,

bibl. 72 p. 35 fSifiXiov Kxrjoiov . . . iv (SifSliou; xy '.

Durchweg lasst sich beobachten, dass umfang-
reiche Werke, die fur einen einzigen Band zu

gross waren, mciglichst nach runden Zahlen auf

mehrere Bande verteilt wurden. Dies entspricht

der alteren Vereinigung mehrerer Rollen zu einem

ovvrayfia (Cic. ad Att. XVI 3, 1), zu ovvrd^sig,

oa>uara, oca/iaxta (lateinisch corpus, corpusculum) ;

z. B. des Dio Cassius 'Patfi. lax. nach Dekaden
(s. Suid.), Plotinos (27 Bch.) nach Enneaden;
vgl. Birt 34f. E. Rohde 1544f. C. Wachs-
muth Rh. Mus. XLVI 329ff. Auch der Cod. Pal.

Admontanus des Plin. n. h. war in Banden von

je funf (nach Fr. Mone Prol. p. XII von je zehn)

B. geschrieben. Mit Unrecht wollen Rohde und
Wachsmuth diesen Brauch nicht auf Charta-

rollen ausgedehnt wissen, obwohl diese sehr gut

in den cistae und scrinia oder einfach durch Zu-

sammenbinden in avvxd^eig von bestimmter Zahl

vereinigt werden konnten. Einen Anschluss an

die Praxis der B.-Rollen kann man ferner darin

sehen, dass die altesten Codices mehrfach auf

einer Seite zwei, auch drei Columnen haben, dann
allerdings mit kurzen Zeilen; die langzeiligen

Vergilcodices sind nur in je einer Columne ge-

schrieben. Auch wurden anscheinend manche
technische Ausdriicke der B.-Rolle auf den Codex

iibertragen, z. B. pagina (= xokln/ta), die Columne
der Rolle, auf das Blatt (urspriinglich nicht die

Seite) des Codex, wahrend folium das Doppel-

blatt ist; s. Isid. or. VI 14, 6 folia autem li-

brorum . . . cuius partes paginae dietintur. Die
einzelnen Lagen wurden fortlaufend gezahlt, meist

am untern Rande der letzten Seite, zuweilen

aber auch auf der ersten Seite.

V. Aussere Ausstattung. Diese diente

teils der Niitzlichkeit teils dem Schmuck der B.

Wahrend bei den Agyptern auf beiden Seiten fort-

laufend beschriebene Rollen von alters her nichts

Seltenes waren, wurden sie bei den Griechen und

Romern, welche die B. weit anhaltender benutzten,

zur Schonung des morschen Materials und der

Schrift in der Regel allein auf der Innen- oder

Vorderseite, d. h. derjenigen, auf welcher die

Fasern der Papyrosstaude horizontal liefen fs.

U.WilckenHerm. XXn487ff.und L.Borchardt
a. a. O. -119) besehrieben. Nur ausnahmsweise

wurden, um Raum zu sparen, gleich beide Seiten

der Rollen benutzt (o^ia&oyoatpa; z. B. Plin. ep.

Ill 5, 17 und vgl. Birt 506." U. Wilcken Herm.
XXIII 467). Sonst nahm man die Riickseite nur

von maculierten Rollen in Gebrauch (Mart. IV 86,

11 inversa pueris arande charta. Dig. XXXVII
11, 4; vgl. auch die vier Rollen der nohx. 'A&ijv.);

Weiteres s. bei Marquardt-Mau 815. Die Zei-

lenzahl der Columnen hing von der HOhe der

Charta, der Mode und der Bestimmung der Rolle,

ab, war innerhalb der einzelnen Rolle aber im
ganzen gleich (vgl. Don. bezw. Euanth. arg. in

Hec. Terent. a. E. und in Ad. a. E.). Die leeren

lORander oben und unten waren breit, da sie leicbt

abfaserten; weniger breit die Intercolumnien.

Dass die Exemplare derselben Auflage dieselbe Co-

lumnen- und Seitenzahl hatten , was auf eine fabrik-

massige gleichzeitige Herstellung einer grOsseren

Zahl von Exemplaren schliessen lasst, ergiebt

sich aus Mart. X 1 , Sf. Terque quaterque mini
finitur carmine parvo Pagina: fac tibi me quam
cupis esse brevem, d. h. einigemale endet die

Seite des (noch kurzen) B., also weit vor dem
20 Ende — parvo ist Dativ — mit einem Gedichte;

da kOnne der Leser das Ende des B. ansetzen

(anders Friedlander z. d. St.). Die Lange der

einzelnen Zeilen richtete sich in poetischen B.

naturlich nach der Lange der Verse, wennschon

einzelne iibermassig lange Verse sehr frfth abge-

brochen worden sein mOgen. Fiir Prosaschriften

gab die Verslange der altesten griechischen Epen,

d. h. die des Hexameters, eine feste Durchschnitts-

lange von 16 Silben ab (man verweist auf die Sil-

30 benzahl des ersten Verses der Ilias) , die auch fur

das Lateinische (als versus Vergilianus) ange-

nommen wurde (vgl. Plin. ep. IV 11 a. E., von

Birt 161 nicht richtig erklart); s. H. Diels
Herm. XVII 377ff. Th. Mommsen Herm. XXI
142ff. XXV 636ff. H. SchOne Rh. Mus. LII

135ff. und u. Stichometrie. Ch. Graux Rev.

d. Phil. n. s. II 97ff. hatte bereits die Zeile auf
34—38 Buchstaben oder 15—16 Silben berechnet

(vgl. auch Fr. Blass 315). Fiir Prosaschriften

40 war jene Silbenzahl vermutlich nur eine auf die

ordnende Thatigkeit der Alexandriner zuriickzu-

fiihrende Recheneinheit, welcher eine gleiche Lange
der Raumzeilen nur ausnahmsweise entsprach. Viel-

mehr scheinen gerade kurze Zeilen beliebt ge-

wesen zu sein, als bequemer beim Lesen, nach

Ausweis der Herculanensischen Rollen. Gewiss

weehselte hierin auch die Mode und spielte die

Vorliebe des einzelnen eine Rolle. Eine Verglei-

chung fiberlieferter stichometrischer Angaben mit

50 der annahernd berechneten Silbenzahl der be-

treffenden Teste liess ubrigens vermuten, dass fiir

altere Schriftsteller (Herodot und Demosthenes)

eine etwas kiirzere Normalzeile von funfzehn Silben,

i'flr Hippokrates bei Galen dagegen ein achtzehn-

silbiger oxtyo; neben einem von sechzehn Silben,

(so auch im Galen selbst) anzusetzen sei (Diels

a. O. 379f.), indes scheint namentlich jene Zeile

von funfzehn Silben zweifelhatt zu sein; vgl.

H. Usener Nachr. Gstt. Gesellsch. 1892, 191f.

60 Thatsachlich kommen ubrigens auf den lateini-

schen Hexameter nicht sechzehn, sondern nur

wenig iiber funfzehn Silben (Mommsen Herm.

XXI 150); angemessenerweise erfolgte die Ab-

rundung nach oben.

Zum Zweck einer grCsseren Gleichmassigkeit

der Schrift wurden Linien mit dem Blei (oder

Minium?) vorgezogen mittelst einer schmalen

runden Scheibe (s. Gardthausen 67), zunachst
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senkrechte zur Abgrenzung der Columnen (s. Anth.

Pal. VI 62, 1 Kvx/.orsgij /.wXifiov, aeXidcov atj/ndv-

toga nXevgfjg), aber audi flir die Schrifireihen

(ebd. 66, If.); vgl. Wattenbach 215. Erstere

Bieint Hesych. s. asXJdeg : . . . xa&djteg xal sv zoXg

fliftXtoig za uszalgv zcdv Tzagaygacprnv. Spuren der

Linierung sollen sich noch in erhaltenen Papyri

finden (s. A. de Jorio 38, 6; vgl. Becker-Kein
375). Einzelne Teile, Werter oder Buchstaben des

Testes, besonders den Titel und die Anfange der ]

Sinnabschnitte , Zeilen und dergl. durch besondere

Farbe, vor alien) die rote, auszuzeichnen, war
bereits bei den Agyptern ublich, bei denen des-

halb von alters her die Schreiber je mit zwei

Federn und einer doppelten Farbenbuchse dar-

gestellt werden. Von ihnen wurde die Praxis

durch die Griechen und EOmer llbernommen, kam
aber in Chartarollen nur als besonderer Schmuck
in Anwendung und war wohl auf den Titel und
die Oberschriften derKapitel u. s. w. (daher r^irjcce) i

heschrankt (Ovid, trist. I 1, 7 nee titulus minio
. . . notetur). Paarweise finden auch bei ihnen

sich die Tintenfasser auf Bildern. Vgl. iiberdies

Abschn. VII.

Man las die Rollen, den Anfang links in der

Hand haltend und das Ganze mit der Rechten

nach und nach aufrollend (dXmv, iXixztiv, dvsXizzsiv,

avazvXlzzuv bei Lukian. adv. ind. 16 und Nigr. 7,

aviXXetv und igiXleiv nach Bekk. Anecd. gr. 19,

14ff.), wobei die Linke das Gelesene wieder einrollte :

•oder auch offen nach links hin fallen liess. Zu-

letzt musste die Rolle wieder so zuriickgerollt

werden, dass der Anfang des B. nach aussen zu

liegen kam; es geschah nach Abbildungen so,

dass man den Anfang der Rolle unter und mit

dem Kinn festhielt und von unten an das B. ran

den umbilicus aufwickelte (s. Mart. I 66, 8 quae

/charta) trita duro non inhorruit mento. X 93, 6.

Marquardt-Mau 818). A. SchOne Woch. f. kl.

Phil. 1891 Sp. 1291, 1 halt diese immer wieder-

kehrende Manipulation fur einen Grund der starken

Abnutzung der Rollen und fragt nach dem tech-

nischen Ausdruck fur das Zuriickwickeln. Cas-

siod. var. XI 38, 5 stellt dem explicare (Cffnen;

evolvere bei Plin. ep. I 13, 2) das revolvere und

coUigere entgegen. Da der Anfang der Rolle

vor allem der Beschadigung durch das haufige

Offnen und durch Bestossen ausgesetzt war,

pflegte man ihn durch Aufkleben eines Quer-

streifens zu verstarken (s. U. Wilcken Herm.

XXIII 466ff. L. Borchardt Ztschr. f. agypt.

Sprache XXVII 119. Fiihrer Pap. Erzh. Rainer

15ff.) oder aus starkeren Blattern greberer Qua-

litat herzustellen (Fiihrer Pap. Erzh. Rainer 18).

Er trug mancherlei auf die Rolle beziigliche No-

tizen, die zum Teil schon vor der Benutzung zu-

gefiigt sein miissen, wie Fabrikzeichen , welches

in spaterer Zeit die Provenienz aus aerarischer

Fabrik bekundete, Zeit, Qualitat und Preis, aber

auch andere unter Umstanden vom Schreiber zu-

gefugte Bemerkungen, besonders einen kurzen

Titel. Dieser Streifen, vielleicht auch das ganze

erste Blatt der Rolle, hiess ngwzoxoXXov (von

i) xoXXa, die Leimung). Das letzte Blatt (xsgaza)

fuhrte entsprechend den Namen koxazoxoXXov und
-enthielt in der Regel eine langere oder kurzere

Unterschrift.

Zum Schutz des Endes der Rolle und zum

festen Halt beim Aufrollen diente ein angeklebter

cylindrischer Stab (ofupaXo; = umbilicus, daher

ad umbilicum evolvere u. a.) ex ligno out osse

(Porph. ad Hor. epod. 14, 8), dessen namentlich

die normal behandelten Rollen fiir Bibliotheken,

Buchhandel, Geschenke u. dergl. seit der Alexan-

drinerzeit kaum je entbehrten (vgl. u. a. Hero

a. avzop. ed. Paris, p. 268). Bei geringer Aus-

stattung, namentlich fiir reine Privatzwecke, be-

diente man sich wenigstens in Agypten audi des

Stengels von Binsen u. a. (s. z. B. J. Ziindel Rh.

Mus. XXI 437); anscheinend fehlte das Stab-

chen nicht selten auch ganz. Erhalten haben

sich nur wenige unzweifelhafte Spuren davon und
auch die Abbildungen lassen es nicht immer
sehen. Auf die Ausstattung mit den St&bchen

geht wohl der Ausdruck malleati in Dig. XXXH
52, 5 (. . . perscripti lilrri nondum malleati vel

ornati), von alten Glossatoren durch eum asseri-

bus erklart. Beim unbeschriebenen Papier be-

fanden sie sich vermutlich noch lose in der Rolle.

Die Enden des Stabchens waren bei sorgfaltiger

Ausstattung je mit einem angesetzten kleinen

Bogen (cornu) versehen (z. B. Mart. XI 107 Ex-
plicitum nobis usque ad sua cornua librum),

wohl um ein Verschieben der Rollenwindungen

zu verhindern. Mit Unrecht halten Becker-Rein
377 und Marquardt-Mau 816, 6 cornua und
umbilici der Rolle fiir identisch. In der Kaiser-

i zeit ging man sogar dazu iiber , die Rolle auch

im Anfang mit einem Stabe zu versehen zum
starkeren Schutze und zum Aufrollen beim Lesen,

doch blieb dies wohl auf Falle reicher Ausstattung

beschrankt; s. Stat. silv. IV 9, 7ff. (Libellus)

Noster purpureas novusque charta Et binis deeo-

ratus umbilicis. Mart I 66, lOf. Sed pumicata
fronte si quis est nondum Nee umbilicis cul-

tus afque membrana. Ill 2, 8f. Et frontis ge-

mino deceits honore Pictis luxurieris umbilicis;

l vgl. Ovid, trist. I 1, 8. Tibull.-Lygd. Ill 1, 13,

vgl. auch Marquardt-Mau 816, 1. Die Charta

wurdc mit CedernOl parfiimiert zum Schutz gegen
Wurmer (Ovid, trist. 11,7. Mart. Ill 2, 7. Vitr.

II 9, 13. Mart. Cap. II 136; Weiteres bei Mar-
quardt-Mau 815); der obere und untere Rand
des gerollten B. wurde mit Bimsstein geglattet

und gefarbt (Cat. 22, 8. Ovid, trist. II, 8. llf.

Tibull.-Lygd. m 1, 10. Mart. 166, 10. 117, 16

und s. o.). Auch wurde im Hinblick auf die

) spatere Aufbewahrung der Rollen im Kasten oder

armarium am obern Rande, im Anfang (?) der

Rolle — nach einer (erganzten?) antiken Dar-

stellung denkt man auch an die Mitte — , ein

Streifen von Leder (otXXvfio; oder oiXXvjiov, Trod-

del, nach Hesych. zwv ptfSX.ioiv to degfia; oizzv-

§ov haben die Codd. von Cic. ad Att. IV 8 a, 2

;

lat. lorum, index, titulus) befestigt, auf welchem
kurz der Titel des B. verzeichnet war; auf Ab-

bildungen ist er von langlicher, meist ovaler Form.

) Man konnte jenen so lesen , ohne die Rolle zu

Offnen, ja ohne sie aus ihrer Hiille zu nehmen,

wenn sie in einer steckte (s. Cic. ad Att. IV 4b, 1

:

mittas de tuts librariolis duos aliquos, quibus

Tyrannio utatur glutinatoribus , . . . Usque im-

peres, ut sumant membranulam, ex qua indices

pant, quos Oraeci, ut opinor, oiXX.vfSovg appel-

latis; vgl. Cic. ad Att. IV 8 a, 2). Cat. 22. 7

(llora rubra). Ovid, ex Pont. IV 13, 7. Tib.-Lygd.
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in 1, 12 (hier lese ich indicet ut nomen littera

pacta [Codd. facta] tuum). Mart. Ill 2, 11 (et

cocco rubeat superbus index) , obschon es nach
dieser Stelle scheinen konnte, als hinge die Titel-

etikette an der vorher (v. 10) erwahnten Hiille.

Fiir Cicero war die Sitte noch neu, sie entsprang
den Bediirfnissen grosserer Bibliotheken und bildete

sich gewiss in Alexandrien aus. Auch die er-

wahnten Hiillen (unser Futteral, griechisch yai-

v6Xr\g , lateinisch paenula, Mantel) dienten zur

vollen ausseren Ausstattung der B., waren aber

gewOlmlich nur leere Chartablatter , die man
um die beschriebenen Rollen wickelte (s. A. de
Jorio 20 und Marquardt-Mau 8171). In
Lederhiillen verriet sich ein gewisser Luxus (Cat.

22, 7f., wo membrana deireeta plumbo das ge-

nau abgemessene und zugeschnittene Leder he-

zeichnet. Ovid, trist. I 1, 5. 9); sie waren gelb

oder purpurfarben (s. z. B. Ovid, trist. a. 0. Lygd.

1, 9. Mart, in 2, 11. X 93, 4. XI 1, 2). Eine
Hiille von Musselin erwahnt E. Egger Mem.
d'hist. 159. Ein noch besserer Schutz fur die

Chartarolle (beim Gebrauch?) scheint das ma-
nuale gewesen zu sein (s. Mart. XIV 84 und vgl.

Friedlander z. d. St.). Dies alles gehOrte zum
Schmuck der B. , von dem Dig. XXXII 52, 6

(libri . . . nondum . . . ornati) die Rede ist; ein-

gehend aufgezahlt auch bei Lukian. adv. indoct. 7

(dveXhzeig dsi xai diaxokXfig xai negixonzeig xal

dXet(peis t<3 xqoxo) xal zfj xsSqo) xal bicp&igag

iiF.QifiaXXsis xal 6/iupaX.ov; ivzt&eig xzX.). Besonders
prachtvolle Rollen sind von Lukian beschrieben de
mere. cond. 41 : zoTe xaXXiozoig zovzoig (SifSXioig,

&v yQvaoi [i'ev ol ifitpaXoi, xogtpvga ds exzo&ev fj

dirpdega, sowie adv. indoct. 7 (/J(^Ai'ov) nogqpvQav

fj-sv s%ov zrjv Sup&eQav , xqvoovv ds zov dfupa-

Xov. Origenes verwendete, vermutlich nicht allein,

Frauen zum SchOnschreiben (Suid. p. 1 153 a Bekk.).

Antike Abbildungen von Rollen sind nicht

selten. Ausser dem, was bei Marquardt-Mau
818, 5 mit Beschrankung auf bestimmte Darstel-

lungen angefuhrt ist (nur gelesene Rollen sind

beriicksichtigt)
,
vgl. Pitt. ant. d'Ercol. II 7. 55

(= 221). 59. G. Marini Pap. dipl. (1805) Titel-

bild (= Pitt. d'Erc. II 13 t. 2). A. de Jorio
Offic. de pap. (1825) tav. I (vgl. p. 58ff.). Lach-
mann Gromat. vet. (1848) Titelbild (woher?).

Giorn. d. scav. di Pomp. n. s. ni t. VI (Figur).

Arch. Zeit. XXXI (1873) Taf. 1 (dazu Aufsatz
von Ad. Michaelis). Niccolini Case di Pomp.
II tav. 87 (Feld 1 = Pitt. d'Erc. II 221 j Feld
3 = Pitt. d'Erc. V 375). Gauckler Compt.
rend, de Tac. d. inscr. Paris 1896 zu p. 580.

(Jher die plastische Darstellung von Rollen s. o.

S. 945f. und spater in Abschnitt VIII.

In Pergamenthandschriften wurden Linien, so

viel sich sehen lasst, nicht mit Blei gezogen
(Cat. 22, 7 geht auf anderes), sondern — je-

denfalls in spaterer Zeit — mit der stumpfen
Schneide eines Instrumentes eingedruckt, so dass

sie auch auf der Riickseite sichtbar waren. Die
Haarseite des Pergaments erhielt den Eindruck
(Gardthausen67f. Wattenbach 215). Senk-
rechte .Linien begrenzten zu beiden Seiten die

Zeilen. Der erste Buchstabe einer Seite, unter

Umstanden auch ihr letzter, wurde haufig etwas
grosser geschrieben. Nach der spateren Praxis
zu urteilen, wurde innerhalb der einzelnen Lagen

(zEzgddia, zergaaad, zgiaad, quatemi, quaterniones

u. s. w.) Haar- auf Haarseite und Fleisch- auf

Fleischseite des Pergaments gelegt, was die Wah-
rung der richtigen Blattfolge erleichterte (s. K.

Dziatzko Centr. f. Bibl. IX 342f.). In grie-

chischen Codices pflegt die Fleischseite, in latei-

nischen die Haarseite des Vorderblattes jeder Lage
in alterer Zeit nach aussen gekehrt zu sein (s.

Dziatzko a. 0.). Doch giebt es auch sehr alte

Codices, deren Lagen so zusammengestellt sind,

dass stets die Haarseite vorn ist. Fur die ein-

zelnen Lagen wahlte man in der Regel je vier

oder fiinf Doppelblatter (folia, diplomata); viel-

leicht war das eine oder andere an die Praxis

gewisser Schreibschulen gekniipft. Die Lagen von
vier Bogen miissen das GewOhnliche gewesen sein,

da das Wort quatemi im Laufe der Zeit auch
fiir kleinere Lagen der Codices gebraucht wird
(W a 1 1 e nb a ch 1 771). Tiber die Zahlung der Lagen
s. o. S. 953. Fiir kostbar ausgestattete Codices wahlte
man purpurgefarbtes Pergament und sehrieb dar-

auf mit Gold- oder Silberschrift und mit beson-

ders grossen Buchstaben (vgl. Wattenbach 1321,

besonders Hieron. praef. in lob. [ed. Vail. IX
11001] Habeant qui volunt veteres libros vel in
membranis purpureis auro argentoque deseriptos,

vel uncialibus ut vulgo aiunt litteris, onera magis
exarata quam codices; vgl. Hist. Aug. Maxim,
duo 30, 4). tlber Chrysographie s. auch K. Wes-
sely Wien. Stud. XII 259ff. Im iibrigen schlossen

die Pergamentcodices sich in Bezug auf die aussere

Ausstattung eng an die Praxis der Chartarollen

an und wichen davon nur allmahlich in Einzel-

heiten ab. Die erhaltenen Vergilhandschriften

scheinen zum Teil gerade Prachtexemplare ge-

wesen zu sein, die aus diesem Grande gut verwahrt

wurden und so dem Schicksal der Vernichtung
entgingen ; auch waren sie gleich den Bibelcodices

ihres Inhaltes wegen mehr verbreitet. t'ber 50
fao zeyviz&v xaXXtygd<po)v kunstvoll hergestellte

Codices der Bibel erwahnt Euseb. v. Const. IV 361
Auch Papst Damasus hatte um 354 seinen Schon-

schreiber, Furius Dionysius Filocalus (s. M. Ihm
Rh. Mus. L 1961). Natiirlich pflegten kunstvoll

geschriebene Codices auch einen kostbaren Ein-

band zu erhalten. In spaterer Zeit des Alter-

tums verwendete man vielfach dazu fruhere Di-

ptychendeckel mit Schnitzereien in Elfenbein oder

mit Metallschmuck und Edelsteinen
;

vgl. u. D i -

pty c h a.

VI. Innere Ausstattung. Diese erstreckte

sich zumeist nur auf die fiir Bibliotheken, den
Buchhandel, zu Geschenken und aus andern Grun-
den mit besonderer Sorgfalt hergestellten Exem-
plare, wahrend gewohnliche Privatabschriften hin-

sichtlich der Fiirsorge fiir Text und Verstandnis

durchaus von der Neigung des einzelnen Besitzers

oder Schreibers abhingen. Indes hat sicher die

Praxis der offentlichen Exemplare vorbildlich auch

auf die andere Klasse eingewirkt. Erst die Or-

ganisation der alexandrinischen Bibliotheken und
deren Bediirfnisse haben Regeln und Gewohn-
heiten geschaifen , welche von den Must«rrollen

jener Sammlungen aus den Buchhandel Alexan-

driens und die weitere Herstellung von Abschriften

auf der ganzen von Hellenen bewohnten Erde,

aber ebenso im ROmerreiche beeinflussten (s. o.

S. 414). Dass Aristoteles dazu schon vorher die
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Wege gewiesen hat, ist an sich und nach directen
i Nachrichten nicht unwahrscheinlich (Strab. XIII
608. Cic. ad Att. IV 16, 2); auch ist, wie sich

fur einzelnes noch nachweisen lasst, die Praxis
der agyptischen Schreiber, die auf eine lange,
gleichmassigeTradition zuriicksehen konnten, mass-
gebend gewesen. Vor allem erhielten die B. einen
Titel, entweder im Anfang (s. z. B. Here. vol.

ps. I [Oxon. 1824] p. 83. 106. II p. 46. Haeber-
lin XIV 220 nr. 36) oder am Ende der Rolle in
Verbindung mit den sonstigen Angaben der Unter-
schrift (s. a. 0. ps. I p. 26. II p. 45. 155. Scott
Frgm. Here. p. 180. 239 und Taf. XLI. Hae-
berlin XIV 221f.

; vgl. S. 950). Letzteres

kommt in den Vol. Hercul. anseheinend Cfter vor.

Im ganzen finden sich nach Birt 128 etwa 69
Buchtitel in den Herkul. Eollen. Kurz wurde
das Ende der B. durch die xogmvig (3) gekenn-
zeichnet (s. Mart. X 1, 1. Lex. Vind. ed. A. Nauck
273, 18 und vgl. H. Diels S.-Ber. Akad. Berl.

1

1894, 357). Die Gewohnheit gerade am Ende den
Umfang der Schrift nach oxl%oi und Columnen
(aeXCdsg), mitunter auch die Zahl der Klebungen
(s. o. S. 952), oder doch einzelnes davon anzu-
geben, fiihrte dazu, ihren Titel hier anzufiihren.

Am Anfang war er entbehrlicher, da man an der
Aussenseite des Anfangs der Rolle kurz ihren In-

halt kund zu thun pflegte, um des Aufrollens
tiberhoben zu sein zur Feststellung des Inhalts.

Privatabschriften entbehrten gewiss hauflg ganz i

einer Aufschrift und damit der Verfasserbezeich-

nung; s. Galen, it. x. Id. fit§L (XIX 9f.): <p(loi;

ydg rj fiaftijxaTg ididoxo x^S'S exiygacpfjg, a>g av
ovds ngbg exdooiv. Der Verfasser konnte die

Nennung seines Namens unterlassen, da dieser

sich ja meist aus der Zusendung ergab. Nicht
mit Unrecht darf man daher die Anonymitat
mancher antiker Schriften aus ihrer Abstammung
von solchen Privatexemplaren herleiten (z. B. die

IV libri de rat. die. ad Herenn.; vgl. Fr. Marx 4

ed. prol. Iff.). Dass Dedicationsepisteln auf die

Aussenseite der Rollen geschrieben worden seien,

wie L. Priedliinder zu Mart. II epist. Z. 14 und
zu I epist. (S. 162) nach Birt 142 wegen Mart.
II a. 0. und IX epist. (epigramma, quod extra
ordine.ni paginarum est) annimmt, halte ich fur

unwahrscheinlich. Vielmehr waren jene Briefe in

Prosa die Begleitschreiben (wahrscheinlich in be-

sonderem Schriftstuck) bei tlbersendung der be-
treffenden Dedicationen an die jedesmaligen G6n- 5
ner. Spater erfolgte ihre VerOffentlichung unter
Vorausschickung de3 Widmungsbriefes, wobei der
Text nicht geandert wurde, obschon er fiir jenen
als Teil der Rolle nicht ganz passtc.

Der Schluss der Rolle (xo/.oqxiiv) enthielt, wie
vorher erwahnt, ausser Titel nnd Zahlung des

ausseren Umfanges (s. o. S. 950) die Zahlung
der oxiyoi (versus) , d. h. der metrischen Verse
oder der Prosazeilen von der Lange des homeri-
schen, bezw. vergilianischen Verses von 16 Silben; 6
s. dariiber oben S. 954. Herodian. de num.
in Steph. Thes. gr. VUI 689 ed. Lond. lehrt:

xavxa (die alteren griechischen Zahlzeichen) ev

re xacg yga<paTg tow fli§).i(ov ijii xotg xegaoiv
ogojftsv yocupofieva. Ebr Zweck war zunachst
Peststellung der Vollstandigkeit eines Exem-
plares (deshalb durchgefuhrt in der alexandrini-
schen Bibliothek). Ferner sollte sie die Grund-

lage geben zur Feststellung des Schreibelohnes
(vgl. Ed. Diocl. in CIL III p. 831 [7 Z. 39f.]);

ebenso ferner dem Buchhandler und dem Publikum
als Massstab fiir Ansetzung, bezw. Beurteilung
des Ladenpreises dienen; vgl. die Unterschrift des
Cod. Chelt. 12266 p. 67 (bei Th. Mommsen
Herm. XXI 142ff., vgl. XXV 636ff.) Quoniam
indieulum versuum in itrbe Roma non ad liqui-
dum, sed et alibi avarieiae causa non habent

0 integrum, per singulos libros eomputatis sylla-
bis posui I// [ich erganze cp = pro) numero XVI
versum Virgiliamtm, omnibus lihris numerum
adseribsi. Mart. II 8, 3f. noeuit librarius illis,

Bum properat versus adnumerare tibi. Bei der
unvermeidlich verschiedenen Hohe der Charta-
rollen musste die Zahl der Zeilen ihrer Columnen
verschieden sein und die Zahlung der Seiten einen
ganz unsichern Massstab fiir den Umfang einer
Schrift abgeben. Aber auch die Zahlung der

D Zeilen war bei ihrer ganz verschiedenen Lange
(in Prosawerken) ungeniigend (vgl. Quint. X 3, 32).

Eine andere Zahlung betraf die rhythmischen
Glieder lyrischer Schriften und lyrischer Teile von
Dramen oder die Sinnabschnitte (xwla, xofi/taxa)

eines B. (s. u. Kolometrie). Nach diesen rhyth-
mischen Gliedern waren die Schriften in der Regel
auch geschrieben. Bei Prosawerken geschah es
nur in B., bei denen es auf eine genaue Unter-
scheidung der einzelnen Satze (Gedanken) ankam,

) wie in Gesetzen und Verordnungen (tituli, rubricae
u. ii.) , ferner in solchen Werken der Litteratur,
die zu Lehrzwecken verwendet und dabei ein-

gehend analysiert wurden, z. B. Demosthenes und
Cicero nach Hieron. praef. ad Jes. [ed. Vail. IX
683]; vgl. Kastor Rhet. gr. Walz III 721. Es
giebt Cicerohandschriften, welche mit solcher Satz-
abteilung geschrieben sind, so der Paris, lat. 6332
(de sen. und Tusc); vgl. Birt 219ff. (mit einer
Probe nach Ch.Graux a.O. 126f.) und Chatelain

1 pi. 44. Seinen Ursprung hat der Brauch von der
melischen Dichtung; vgl. Etym. M. p. 550 (=
Etym. Gud. p. 357): xcoXa xvgicag sjii xS>v pelo-
noiiav, /lexatpogixcog em x&v ne£oA.6ymv xoikoig fit)

IQmfiivmv. Eugenios verfasste um 500 n. Chr.
eine besondere Schrift unter dem Titel Kwlofiexgia
x(bv pithx&v Alo-yvXov, SocpoxUovg xai Evgtmdov
euro Sgafidrcov U, Zwei Reste dieser Zahlung
scheinen sich zu Cantica plautinischer Lustspiele
erhalten zu haben js.K.Dziatzko Jahrb. f. Philol.

1883, 61ff. Auf diese oder ahnliche Angaben be-

ziehen sich auch zwei merkwiirdige Stellen des
Donat (praef. Ad. a. E. und tract, de com. a. E.)
tiber die Bezeichnung der modi mutati oan-
tiei (vgl. Fr. Ritschl Rh. Mus. XXVI 599ff.). Die
canonisch-theologischen Schriften des Christen-
tums erfuhren sehr friih eine gleiche Behandlungj
so die poetischen B. der Septuaginta durch Ori-
genes (Euseb. hist. eccl. VI 16. 4), die Briefe u. a.

des Neuen Testaments durch Euthalios (s. Migne
Parr. gr. LXXXV 629. 633); s. auch Hieron. a. 0.
und vgl. Birt 178ff. Von den Exemplaren ge-

wisser Schriften des Hippokrates, die zu Galens
Zeiten und fruher in den Medicinerschulen ge-

braucht wurden , lasst sich aus Stellen , wie sie

H. Schoene (Ausg. des Apollon. Kit. 1896 Reg.
II agi&ftoi = oxiyoi) beigebracht hat

,
schliessen,

dass in ihnen bei gleicher Zeilenlange zum Zwecke-
des leichten Citierens Zeile fiir Zeile fortlaufend
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gezahlt wurde (vgl. die Ausgabe von Nic. Perot-
tus Cornucopia durch Aldus Manutius d. Aelt.

[1499], in der zuerst von modernen Drucken sich
Zeilenzahlung findet), so dass agi&uog im Sinne
ron axlyog gebraucht werden konnte.

Ausser auf tTber- und Unterschrift der Rollen
erstreckte sich die Fursorge fiir das Velstandnis
des Inhaltes vor allem auf den Text. Da in die

Abschriften sich, zumal wenn sie nach Dictat zu
stande kamen, sehrleicht Fehler einschlichen, die

bei weiterem Abschreiben sich vermehrten (vgl.

Cic. ad Qu. fr. m 5f. De Minis (libris) quo
me vertam, neseio; ita mendose et seribuntur et

veneunt. 6, 6; ad Att. XHI 23, 2. Hor. ep. H 3,

354f. Strab. XIII 609 ; Weiteres s. bei Vi 1 1 o i s o n
praef. H. [Venedig 1788] p. 84f.), so wurden in der
Regel, allerdings nur im Princip oder doch allein

in den Schreibstuben tuchtiger und gewissenhafter
Buchhandler, wie des Atticus, Trypho u. a., die
von den ersten Schreibern angefertigten Abschrif-
ten von einem andern besser geschulten Mann der
gleichen Officin zum Zwecke des Corrigierens (axgi-

flovv, Siog&ovv, emendare) durchgelesen (Cic. ad
Att. XII 5, 3. XHI 23, 2. Mart. X 78, 12), viel-

leicht stellenweise mit der Vorlage oder guten
alten Exemplaren verglichen (vgl. z. B. die sub-
seriptio zu Cic. de leg. agr. II: Emendavi ad
Tironem et Laeeanianum et dom [wohl = Do-
mitium] et alios veteres III; vgl. auch Hieron.
de vir. ill. 35; s. auch Marquardt-Mau 831f.). i

Dies war in den Schreibstuben der Buchhandler
wohl Aufgabe der anagnostae; Atticus besass
nach Nep. v. Att. 13, 3 anagnostae optimi (s.

Dziatzko Zwei Beitr. 13); to aveyrcoo/dva

ftUa werden bei Diog. Laert. V 73 den avsxdoxa
gegeniibergestellt (nach Hermann -Bliimner
Griech. Priv. Alt. 432, 3 Offentlich vorgetragen).
Die so corrigierten Rollen erhielten zum Ausweis
dartiber am Ende die Unterschrift dicog&coxai (vgl.

H. Omont Vet. Test. gr. cod. Sarrav.-Colb. [1897] i

praef. IX; ob auch dviyvcovl), legi, emendavi,
auch contuli oder relegi (spat ist reoensui). In
alten Pergamentcodices hat sich dieser Vermerk
am Ende der Bucher (den einzelnen Rollen ent-

sprechend) nicht seiten erhalten. Bei Geschenk-
exemplaren besorgte ausnahmsweise der Verfasser
selbst die Durchsicht (Mart. VII 17, 7f.; vgl.

auch VII 11. Fronto ad M. Caes. I 6). Nach-
lassige librarii unterliessen die Correctur, zumal
wenn die Herstellung der Abschriften drangte 5

oder auf Massenabsatz einer Schrift gerechnet war.
Ausser und noch vor der emendatio wurde

den sorgfaltig behandelten Texten die distinctio,
nachher aber die admtatio zu teil als Ausfluss
der redigierenden Thatigkeit eines wissenschaft-
lichen Correctors. Zunachst wurden nur die Vor-
lageexemplare, das ag/Jxvxov des Autors (Mart. Vn
11, 4) oder die als deren Ersatz geltenden dvxi-

ygaipa (exemplaria), so behandelt, teils durch den
Autor selbst oder einen seiner geubten Sclaven, 6
teils — bei sog. litterarischen Gemeingut, d. h. bei

verstorbenen Autoren — durch einen grammaticus
(Suet, de gramm. 24). In die gewOhnlichen Ab-
schriften ging wohl nur ein Teil davon uber. Von
namhaften Gelehrten corrigierte Exemplare waren
natiirlich sehr geschatzt (s. z. B. Fronto ad M.
Caes. I 6. Galen. VH 239 uber ein mit yaga-
xxijgeg versehenes Exemplar der alexandrinischen

Pauly-Wissowa III

Bibliothek). Das distinguere bezog sich auf die

richtige Unterscheidung der WOrter, Satze und
grOsseren Gedankenabschnitte , auch auf Accente
und Aspirationszeichen. Dies alles war infolge
der antiken seriptio continua keineswegs selbst-

verstandlich. Ausnahmsweise wurde die Wort-
trennung nach Art der lateinischen Inschriften
auch ausserlich durch Interpungieren der Wfirter
verdeutlicht, wie in dem Fragment de bello Actiaeo

0 (s. W. S cott Fragm. Hercul. Taf. A—H) und auch
in einem der Majuskelcodices des Vergil (Vatic, lat.

3867. Zangemeister-Wattenbach Ex. cod.
lat. t. 11). Consequent interpungiert wurde vor
und hinter Abkiirzungen, Zahlzeichen (uber diesen
stehen auch Striche) u. a. Sinnesabschnitte im
Umfang unserer Paragraphen (oder Kapitel) be-
zeichnete man meist durch die 7iagayga<pog, einen
kurzen wagerechten Strich am Rande unterhalb der
Zeile, in welche der Abschnitt fiel (sehr hauflg in

D den Resten antiker Rollen) ; auch im Text tiber

dem ersten Buchstaben des neuen Absatzes steht
Punkt oder Strich. Zuweilen liess man kleine
Liicken innerhalb der Zeile, nach denen unter
Umstanden der erste Buchstabe etwas grosser ge-
schrieben wurde. In die Liicken oder an den
Rand setzte man auch ein besonderes Zeichen, das
ursprlinglich die Abkttrzung einer Hieroglyphe ist

(Ideogramm von goreh = Pause), woraus sich unser
Paragraphenzeichen entwickelt hat (s. H. Omont

) Cod. Sarr.-Colb. praef. VIII). Das Zeichen> (gleich

der dmkij), einzeln oder wiederholt, diente zur Aus-
fiillung von Liicken am Ende der Zeilen (s. H.
Omont a. 0. p. VII); umgekehrt steht < zum
gleichen Zweck im Cod. Pal. Admont. des PKnius.
Die eigentliche adnotatio bestand in dem Beifflgen

bestimmter Zeichen (orj/ieta, notae), zumeist mit
kritischer Bedeutung, auf dem Rande des Textes in
Bezug auf diesen. Die Sitte stammt von den alexan-
drinischen Gelehrten her; otj/ieia in alten Plato-

1 ausgaben erwahnt Diog. Laert. IH 65f. nach Anti-
gonos Karystios. In griechischen Papyri finden

sich noch einzelne der aristarchischen Zeichen;
vgl. W. v. Hartel 45ff. 78f. J. La Roche Wien.
Studien XIV 150ff. H. Omont a. 0. p. IX
J. H. Bernard Trans. R. Ir. Ac. XXLX 656.

A. Ludwich a. v. St. C. Haeberlin XTV
209 nr. 25. Origenes gebrauchte sie in den hlg.

Schriften. Accente und Noten finden sich mehr-
fach; z. B. in einem Fragment des Alkman (s.

E. Egger Me"m. d'hist. anc. 159); liber Quan-
titatszeichen s. A. Ludwich Ind. lect. hib. Regiom.
1892/93, 6ff. Die RCmer ahmten den Gebrauch
nach. Sueton handelte von ihnen im Werke de
vir. ill. im Anschluss an Valerius Probus (s. Anecd.
Paris, bei Suet. p. 137ff. Reiff.); er fuhrt 21 notae
an , von denen ein Zeichen (vermutlich alogus
a. 0. 138) ausgefallen ist. Auch Isid. orig. I 21
bespricht sie, doch haben bei ihm die Zeichen
und deren Bedeutung zum Teil sich geandert;

vgl. auch Anson, lud. s. sap. 13ff. (pone obelos

igitur, primorum stemmata vatum u. s. w.).

Ausserdem benutzte man den Rand zu sticho-

metrischen Zeichen, horizontalen Strichen, aber
auch fortlaufenden Zahlen, welche das Ende von
je 100 oder je 50 Zeilen angaben (Partialsticho-

metrie). Sie scheinen in dieser Form vorwiegend
zur Controlle der Hauptzahlen gedient zu haben
(s. C. Wachsmath Rh. Mus. XXXIV 38ff.), doch

31
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linden sich auch Citate von Stellen nach der Vers-
zahl; vgl. z. B. Diog. Laert. VII 33. 187f. Birt
169f. Namentlich wird bei Asconius nach Zehnern
citiert, und zwar nicht durch die ganze Rede,
sondern a prima, circa medium, a novissimo,
woraus wohl zu schliessen ist, dass die Absatze
nur durch Zeichen, nicht durch Zahlen angezeigt
waren und dem Leser das Nachzahlen iiberlassen

blieb (anders Birt 177). Eeste dieser Partial-
stichometrie sind besonders in einigen griechi-

schen Hss. gefunden worden (s. M. Schanz Herm.
XVI 309ff. K. Fuhr Rh. Mus. XXXVn 468ff.

W. Christ Abh. Akad. Mtinch. Phil. CI. XVI
155ff. Ch. Graux Rev. de phil. n. s. II 137f.;
vgl. Haeberlin XIV 208 nr. 6. 210 nr. 26),
doch kOnnen noch mehr in Codices versteckt sein.

Interlinear- undRandglossen, sowie vollstandige
Commentare den Texten selbst beizuffigen zu Lehr-
zwecken, war in den guten Zeiten des Altertums
nicht gewflhnlich. Schon die schmalen Inter-
columnien der Rollen und die leichte ZerstOrbar-
keit der Bander hinderte dies, solange nicht Perga-
menthandschriften das gewOhnliche Material fur
Litteraturwerke waren. Indes fehlen Glossen
und Scholien in antiken Rollen durchaus nicht;
vgl. E. Egger Mem. d'hist. anc. 160f. in Bezug
auf das schon erwahnte Alkmanfragment; ebenso
bei B. P. Grenfell and A. Hunt. Greek pap.
ser. II (1897) nr. XII (p. 24) aus dem 3. Jhdt.
v. Chr. Ein Odysseefragment des 1 . Jhdts. n. Chr.
hat Scholien zwischen und fiber den Columnen (s.

F. G. Ken yon Journ. of phil. XXII 238ff. und
dazu A. Ludwich Homerica, Konigsberg 1894).
In der Regel wurden die vnq/j.vrjfiaxa (eommenta)
in besonderen Bfichern niedergeschrieben und ver-

breitet, so des Asconius Commontar zu Ciceros
Reden , Galens Commentar zu Hippokrates u. a.

Von den Pergamenthandschriften gilt hinsicht-
lich der inhaltlichen Ausstattung im wesentlichen
das Gleiche wie von den Chartarollen. Da sie

anf wesentlich langeren Bestand berechnet waren,
wurde ursprtinglich alles wohl noch planmassiger
und_ sorgsamer ausgeffihrt und in den Unter-
schriften gewohnlich Rechenschaft gegeben fiber

den Urheter, die Grundlage oder wenigstens die

Thatsache der Recension. Die Reste der Sub-
scriptionen sind gesammelt nach J. H. L. Lersch
(Mus. d. rhein. westf. Schulm.-Ver. Ill 243ff.) in

grundlegender Weise von 0. Jahn Ber. S. Ges.
Wiss. Ill (1851) 327ff.; sie beziehen sich auf
16 Prosaiker und 7 Dichter. Fortgesetzt sind
diese Cntersuchungen von Fr. Haase (Ind. lect.

Vratisl. 1860), Aug. Reifferscheid (fiber patri-

stische Codices, Ind. lect. Vratisl. 1872); vgl.

auch K. Dziatzko Comm. Woelfflin. [18911
225ff. P. Lejay Rev. de phil. XVIII 53ff.; ferner
zum Auct. ad Her. Fr. Marx edit, praef. Iff., zu
Hippocr. progn. lat. H. Kublwein Herm. XXV
120. 122 u. s. w.

VII. Orn amen tierung undlllustrierung.
Wahrend der oben S. 955 erwahnte Gebrauch ver-

schiedenfarbiger Tinte zur Hervorhebung des In-
haltcs einzelner Teile des Textes diente, fingen
uberdies frfih, d. h. in alexandrinischer Zeit, die
Griechen auch an , durch Zeichnung und Farbe
einzelnen B. einen besondern Schmuck und
dem Text belehrende Anschaulichkeit zu verleihen.
Zahlreiche Papyrosreste weisen Spuren farbiger

Initialen und Bilder auf; offenbar wirkte da die
sehr alte und ganz gewOhnliche Praxis der agyp-
tischen Rollen mit, welche die hieroglyphischen
Texte nebenan durch zweifarbige Darstellungen
erlautern. Vgl. C. Leemans Mon. egypt. II

B

pi. 226. C nab as Pap. mag. Harris p. 2. Cata-
logo gen. d. mus. di antich. n. gall, e bibl. d.

regno, ser. I vol. I (Roma 1881). A. Fabretti
R. Museo di Torino (Tor. 1882) nr. 2031—
2041. W. v. Hartel 43. 52 (61 Stficke d.

Samml.). Fiihrer Pap. Erzh. Rainer 63 u. s. w.
Zeichnungen in Wachstafeln sind von Maneth.
VI 523f. erwahnt (evr^xzov t' and xrjQov ivgs-
oratg aaviSeaatv fiOQ<pas fiifir/Xr/ai xaoaaoatl^vovl:
ygaqpiSeoatv). Ja schon Anaximander hat nach
Eratosthenes (bei Strab. I 7) ysa>yoa<pucdv mvaxa
herausgegeben , falls wir uns diese Tafel nicht
bios als Tabelle ohne Zeichnung zu denken haben.
Nach Plin: n. h. XXV 8f! war es bei den Griechen

i seit langerer Zeit fiblich, den Beschreibungen von
Pflanzen ihre Zeichnungen beizuffigen, ja einzelne
(Krateuas, Dionysios, Metrodoros) unternahmen es
gar diese auszumalen, was sich aber nicht be-
wiihrte, so dass Spatere davon abgingen, ja selbst
die Beigabe der Zeichnungen unterliessen. Ob
das, was Petron. 2 (pietura quoque non alium
exitum fecit, postquam Aegyptiorum audacia
tarn magnae artis compendiariam invenif) und
Plin. n. h. XXXV 110 fiber gewisse technische

! Hulfsmittel zum Schnellmalen als Grund des Ver-
falles der Malerei bei den Griechen bemerken,
sich auch auf die Illustrierung von B. bezieht,
ist aus dem Wortlaut nicht zu entnehmen. Die
Rflmer, die ohne Zweifel den Griechen folgten
und auf diesem Gebiet zumeist durch Griechen
arbeiten liessen, hatten fruhzeitig besondere Vor-
liebe fur das Portrat, und Varro wagte es sogar
in seinen imagines (50 B.) ein Werk herauszu-
geben, das wesentlich — gleichviel nach welchen
Quellen — Portratzeichnungen von 700 beruhmten
Mannern mit beigefiigten biographischen Notizen
enthielt (Plin. n. h. XXXV 11 imaginum amo-
rem fiagrasse quondam testes sunt Attieus ille

Ciceronis edito de iis volumine, M. Varro be-
mgnissimo invento, insertis voluminum suorum
fecunditati septingentorum inlustrium aliquo
modo imaginibus). H. Usener hat aus dieser
Stelle wohl mit Unrecht auf ein besonderes Ver-
fahren des Attieus zur Vervielfaltigung seiner

Bilderhandschriften geschlossen (Nachr. Gott. Ges.
d. W. 1892, 201); vgl. K. Dziatzko Zwei Beitr.

8ff. Der Gebrauch von Stempeln. selbst. umfang-
reichen, zur Wiedergabe formelhafter WOrter —
gewiss anschliessend an den Gebrauch von Siegel-

ringen — steht freilich fur das Altertum vOllig
fest (s. W. v. Hartel 51 [50 Stficke]. Ffihrer
Pap. Erzh. Rainer a. v. St. [vgl. 8. 290ff.]). Ab-
drficke in roter Farbe, sowie Stempel selbst (von

weichem Kalkstein) haben sich erhalten; s. Griech.
Urk. d. Berl. Mus. I nr. 183 (aus 84/85 n. Chr.).

Diese aber fur Bilder in Anwendung zu bringen,
wurde sich nur bei einer sehr starken Anflage
gelohnt haben und ist jedenfalls nicht nachweisbar.

Auch spater ausserte sich die Vorliebe der
ROmer fiir das Portrat (vgl. Iuv. 9, 145f.) darin,

dass den Schriften eines Autors sein Bild, wohl
zugleich mit biographischer Erlauterung, vor-

gesetzt wurde (Sen. de tranq. an. IX 6 nunc
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ista conquisita, cum imaginibus suis descripta

saerorum opera ingeniorum u. s. w.; vgl. Plin.

n. h. XXXV 8f. Mart. XIV 186); die BuchhiLndler

hielten dazu sich artifices (Nep. v. Att. 13, 3);

vgl. E: Be the De Theocriti editionibus anti-

quissimis, Rostoch. 1896. Spottbilder eines Hermo-
genes von Tarsos auf den Kaiser (in hisioria

figuras) erwahnt Suet. Dom. 10. Agypten blieb

anscheinend infolge der uralten Tradition durch

vorlegten, waren gewiss zum grossen Teil von
ihnen selbst oder ihren Sclaven geschrieben. Noch
im Anfang des 3. Jhdts. v. Chr. schickte nach

Diog. Laert. VII 36 KOnig Antigonos (Gonatas)

dem Philosophen Zenon aus Kition nach Athen
Sclaven zum Geschenk tk fiifSXioyoaqiiav, offenbar

um ihm die Verbreitung seiner Lehre zu erleich-

tern. Grosse Bfichersammlungen brachten daher
damals die Griechen wohl nicht zusammen; vgl.

lange Zeit das Land, woher hauptsachlich Bilder- 10 Xen. mem. IV 2, 10, wo Sokrates es erstaunlich

handschriften vertrieben wurden; vgl. Pi tr a Anal,

sacr. et class. V 128 col. 2 aus Mag. Moyses de

Graec. : Qraeeia vero eommuniter quaeque priora
per picturas digesta vocavit historias. Nobis quo-

que mos est papyraceas texturas hysterias nomi-
nare, praedpue quae picturatae nobis Aegypto

vehuntur. Vielleicht bedienten sie sich dabei propor-

tionaler Netze, wie sie in Agypten sicher gebraucht

wurden (R. Pietschmann bei Dziatzko Zwei
Beitr. 12).

Pergament war fur Handzeichnungen noch ge-

eigneter als Charta; nach Plin. XXXV 68 wurde

es fruhzeitig fiir Entwtirfe gebraucht. Es haben
sich verschiedene Codices mit Bildern erhalten,

die nach aller Wahrscheinlichkeit auf antike Vor-

lagen zurttckgehen ; Bruchstucke einer colorierten

Hs. der Ilias (5. Jhdt. in Mailand; Iliad, fragm.

ant. ed. A. Mai 1819), drei Hss. des Dioskorides

(zwei in Wien, eine in Paris), mehrere des Terenz

findet, dass Euthydemos alle Ges&nge Homers be-

siisse; fiber andere Privatbibliotheken s. o. S. 408f.

Auch ausserlich liessen damals gewiss die B., da
sie vorwiegend privatim verbreitet wurden, die

Gleichm&ssigkeit der Form und Einrichtung ver-

missen, zu welcher die Rficksicht auf den buchhand-
lerischen Vertrieb und die Bedftrfnisse grosser

Bibliotheken hinfuhren. Die Beschaffenheit der avp-

/uyetg BlfiZoi, wie wir sie uns denken mfissen, lasst

20darauf schliessen (s. unter 'AfiiyeTg fliflXoi).

In Alexandrien wurden die grossen von alien

Seiten her gesammelten litterarischen Schatze

(s. o. S. 409ff), sowie die darauf gerichteten

litterargescbichtlichen und bibliographischen Ar-

beiten von Mannern wie Kallimachos materiell

und formell die Grundlage und der Ausgangs-
punkt eines bliihenden Buchhandels. Im engsten

Anschluss an die neugeschaffenen Musterrollen

der grossen Bibliothek wurden von Berufsschrei-

(die codd. CFP bei Umpfenbach; ferner Par. 30bern und Buchhandlern , wie von Privatpersonen

lat. 7900. 7903. Bodl. auct. F. 2. 13; vgl. Fr.

Leo Rh. Mus. XXXVIII 317ff. und K. Dziatzko
Comm. Woelffl. 221ff.); Bruchstucke eines Vergil

im Vatican (lat. 3225; Ausg. v. Bottari 1741).

Chirurgische Bilder zu des Apollonios von Kition

Commentar der hippokratischen Schrift n. ag&e.
giebt es in einem Cod. Laur. (s. die Ausg. von
H. Schoene 1896); Bilder zu den Aratea in ver-

schiedenen Hss. (E. Bethe Rh. Mus. XLVin 91ff.).

Abschriften mit gleichem Text und gleicher ausserer

und innerer Ausstattung fiber die ganze bewohnte
Erde verbreitet. Obschon im Laufe der Jahr-

hunderte der innere Wert und das Ansehen auch
der von alexandrinischen Buchhandlern bezoge-

nen Exemplare bedeutend sank (s. z. B. Strab.

Xni 609. Cic. ad Quint, ni 4, 5. 6, 6; vgl.

auch Marquardt-Mau 830) , so liess doch

noch Kaiser Domitian nach dem Brande der bi-

Christlichen Inhaltes ist die sog. Wiener Genesis 40 bliotheca Octaviae (80 n. Chr.) in Alexandrien

aus dem 4. Jhdt. (herausg. von W. v. Hartel
und Frz. Wickhoff als Beil. z. Jahrb. d. kunsth.

Samml. d. All. Kaiserh. XV u. XVI).

VIH. Verbreitung. Antike B. fanden ent-

weder durch Privatabschriften oder durch den

Buchhandel ihre Verbreitung. Erstere Art der

Veroffentlichung war jederzeit im Gebrauch, ging

(neben der Recitation) vielfach der zweiten vor-

aus, ja sie war urspriinglich die allein fibliche.

B. abschreiben und verbessern (Suet. Domit. 20
. . . missisque Alexandream, qui describerent

[exemplaria] emendarentque). Hiebei handelte

es sich freilich allein um Texte langstverstor-

bener Autoren. Ebenso waren aber gewiss die

Rollen neuer Schriften beschaffen, soweit sie fiir

den Buchhandel, fiir Bibliotheken und etwa auch
ffir Geschenke an Respectspersonen bestimmt waren.

GewOhnliche Privatabschriften circulierten ausser-

Das lebendige Wort allein und nicht die Schrift 50 dem zahlreich , da ohne Zweifel viele Schrift-

gab anfangs bei den Griechen dem kflnstlerisch

gestalteten Gedanken Ausdruck. Spater trat die

schriftliche Verbreitung in zweiter Linie hinzu

und gewann nach und nach immer mehr Boden
(s. in Abschn. II). Die Verfasser gaben Abschrif-

ten ihrer B. an solche, bei denen sie Interesse

daffir voraussetzten , oder liessen andere davon
Abschriften nehmen , welche dann zu weiteren

Abschriften benutzt wurden (vgl. Lukian. adv.

steller erst spat die zur buchhandlerischen Heraus-

gabe ihrer Werke notigen Schritte thaten oder

es auch" ganz unterliessen. Hatte einmal ein

Autor eine Schrift an andere oder auch nur an

einen mitgeteilt oder ein Lehrer vor Schfilern

Commentare oder Abhandlungen vorgetragen, so

lag die Moglichkeit und je nach dem Inhalt des

Werkes die Wahrscheinlichkeit ihrer weiteren Ver-

breitung vor, auch ohne oder gegen den Willen

ind. 4 fiber Demosthenes, der die B. des Thuky- 60 des Autors (s. z. B. Cic. ad Att. HI 12, 2. 15, 3

dides sich selbst achtmal abgeschrieben habe).

Dies blieb bis zur Zeit der Alexandriner der Haupt-

weg der schriftlichen Verbreitung, obgleich schon

vom Jetzten Drittel des 5. Jhdts. v. Chr. an nach-

weisbar ist, dass in Athen Handel mit B.. auch

nach auswarts, getrieben wurde (s. unter Buch-
handel). Die Texte, welche nach Plat. Prot.

325 E die Lehrer ihren Schfilern beim Unterricht

Xm 21, 4f. Ovid, trist. Ill 14, Iff. 23f. Diod.

XL frg. 21. Dig. II 13. 1, 1. 6, 7. Symm. epist.

I 31 p. 17 Seeck cum semel a te profeetum car-

men est, ius omne posuisti; oratio publicata

res libera est
;
vgl. Hieron. epist. 49). Selbst die

Widmung una Obersendung eines B. an einen

Freund oder GOnner ist zunachst nur ein privater

Act, von der buchhandlerischen, dem Autor viel-
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leicht gar nicht erwunschten Verflffentlichung
verschieden und auch nicht notwendig von dem
Wunsche privater Verbreitung begleitet (Quint,
inst. or. ep. ad Tryph. If. Bad. Peiper Anson,
opusc. praef. Vff. Firm. Mat. mathes. VIII 33
[peroratio]. Graefenhain 47ff.). In der Eegel
lag letztere sowohl im Interesse des Autors, der
mCglichst bekannt werden wollte (s. z. B. Mart.
II 1, 3ff. 12), wie in den Wiinschen des mit der

wurden auch nach der buchhandlerischen Ver-
offentlichung zahlreiche Abschriften eines Werkes
privatim angefertigt, durch Unbemittelte, welche
die Kosten des Kaufes scheuten, oder wenn Exem-
plare des Handels nicht zuganglich waren (s. z. B.
Sulp. Sever, dial. I 23, 5). Solche waren ausser-
Mch gewiss vielfach sorgloser geschrieben, unter
Umstanden auf der Euckseite maculierter Bollen
und ohne Biicksicht auf Sinnesabschnitte (s. inWidmung fiedachten, der die ihm erwiesene Ehre 10 Abschn. IV), wie z. B. die jroWa 'A-Onvalwr.

zugleich mit den Schriften des Autors bekannt
machen wollte. Br veranlasste daher gewiss nicht
selten auf seine Kosten die Verbreitung eines ihm
gewidmeten B., natiirlich durch berufsmassige
librarii, bezw. anf dem Wege des Buchhandels
(Mart. Ill 2, Iff. Cuius vis fieri, Ubelle, munus?
. .

.
Faustim fugis in sinus! sapisti, Cedro nunc

licet ambules perunctus u. s. w.
; vgl. HI 5. VII

97, 13 Cm mitteris, omnibus legeris. Cic. ad

Selbst der Uberschrift mit dem Autornamen ent-
behrten sie gewiss nicht selten, da dieser sich fur
den Besitzer aus der Erinnerung ergab fvgl Galen
XIX 9f. Mart. XII 3, 17f.). Da sie naturlich
haufig von ungeiibten Schreibern hergestellt und
nicht von berufener Hand corrigiert waren, so
war auch ihr Text noch unzuverlassiger als ira

Durchnitt der des Buchhandels, jedenfalls sehr
ungleichmassig. Galens ganzes B. Tieoi raw Idi'cov

Att. XH 40, 1). Die Zustimmung des Autors 20 ist sogar veranlasst durch den iiblen Zu-
durfte er meist voraussetzen. Die Herstellung der
Geschenkexemplare erfolgte naturlich auf Kosten
des Verfassers (Mart. II 1, 4ff., falsch erklart von
G. Bitter 14), der haufig dabei auf Gegenge-
schenke der Gonner rechnete (vgl. Stat. silv. IV 9
Mart. XI 108, 4). So erklart sich vielleicht die
viermalige Ubersendung (Widmung) eines Xoyog an
verschiedene Personen durch den Autor (Ernst srr

p. 632 Hercher).
8

'

Der Sehritt in die Offentlichkeit durch den 30 Quint, inst. or. I pr. 7 III 6
Buchhandel^wWtcare, AraZgroreu.a.)bedurfteim Hieron. epist. 49).
Princip gewiss der Zustimmung des Autors, wenn " "

' '
'

er noch lebte (s. z. B. Cic. ad Att. XIII 21, 4. XIV
17, 6. XV 5, 5. Mart. I 3, 12). Erst hiebei gab
dieser seiner Schrift in BezUg auf Auswahl und
Anordnung des Stories sowie auf den Wortlaut
seine endgiiltige Gestalt, selbst erst den Titel
(Galen. XIX 9f.). Jede nicht autorisierte Aus-
gabe konnte von dem Autor durch Veranstaltung

stand, in den seine Schriften auf dem Wege priva-
ter Verbreitung gelangt waren; Ausnahmen waren
naturlich nicht selten; vgl. z. B. Athen. XIV 620b.
Front, ad M. Caes. I 7 g. E. Auch sonst gipfeln
Klagen der Schriftsteller fiber nicht autorisierte
Verbreitung ihrer Werke vor allem in dem Vor-
wurf der Fehlerhaftigkeit, da sie nicht von ihnen
selbst zur Herausgabe vorbereitet worden seien
(s. Diod. V p. 186 Dmd._Ovid. trist. IE 14, 19ff.

"~
Galen. II 216K.

Ob ein Autor seine Schriften bald nach ihrem
Abschluss oder erst spater, nachdem sie im engeren
Kreise geniigend bekannt geworden waren, oder
auch gar nicht fur den Buchhandel bestimmte,
liing vor allem von seiner Individualist, aber auch
von den Umstanden und endlich von der Mode
ab. In der alteren Zeit der rdmischen Litteratur
wurde der Weg_ des Buchhandels von lebenden

einer eigenen Ausga.be sofort antiquiert werden, 40 Autoren in der Eegel wohl nicht gleich beschrit-was dem Buchhandler, wenn er noch Exemplare
auf Lager hatte, directen Verlust brachte, s. Cic.
ad Att. XIII 13, 1 in betreff der zweiten Ausgabe
der Academica: tu Mam iacturam feres aequo
animo, quod ilia, quae habes de Academicis,
frustra soripta sunt (vgl. Quint, inst. or. Ill 6, 64
und s. Diod. V p. 186 Dind.). Auch anderte derAutor
selbst nicht gern an der einmal fur den Buch-
handel gewahlten Form (Polyb. XVI 20, 7 yvovg

ten; anders zu Eom in der Kaiserzeit, Schrif-
ten , die nach ihrem Inhalt nur auf ein kleines
Publicum rechnen konnten, kamen seltener und
spater in den Handel als schongeistige, politische
und iiberhaupt populare Biicher. Cicero gab die
meisten seiner Beden, sobald sie gehalten, und die
andern Schriften, sobald sie abgeschlossen waren,
dem Atticus zur Veroffentlichung (s. Haenny
28f.); ihm lag daran, sie und sich mflglichst be-adyvazov otoav zijv fiyta&eoiv Sia to jzoosxSeSoj- 50 kannt zu machen (ad Att. XIII 12, 2 Ligaria-

xerai rag avvza^eig, Uvjti)&j] fikv cog m ftdhaza,
jtoiew 8' oidh stye), da er Buchhandler und Kau-
fer sonst gegen die Ausgaben seiner Schriften miss-
trauisch machte (anders urteilt Ed. Welfflin
S.-Ber. Akad. Munch. 1891, 490). Fraglich ist,

ob etwa gegen den ersten Buchhandler, der ohne
Zustimmung des Autors dessen Schriften Offent-
lich zum Kauf ausbot, von diesem mit einer in-
iuriarum actio vorgegangen werden konnte (vgl.

nam praeclare rendidisti : posthae quicquid scrip-
sero, tibi praeconium deferam) ; bei reicher Aus-
stattung (ob auch sonst?) trug er jedenfalls zu
den Kosten bei (ad Att. XIII 25, 3 quoniam
impensam feeimus in macroeolla). Seine Briefe
wollte Cicero sammeln und herausgeben lasseu
(ad Att. XH 5, 5; fam. XVI 17, lj, doch kam es
erst nach seinem Tode dazu durch Tiro mit ein-
zelnen Sammlungen der epist. ad famil., wahrendK. Dziatzko Eh. Mus. XLIX 566 in anderm'tjOdie ad Att. noch viel spater zur Herausgabe ge-Zusammenhang nachBegelsberger). Aus Diod.

I 5, 2 (zovg diaoxevd&iv elco&ozag zag fiifliovg
&nozQsyjai zov '/.vfiaivtodai zag ailozqiag xgayfia-
zeiag) ersehen wir freilich, dass gewisse Buch-
handler oder Litteratcn gewerbsmassig Schriften
noch lebender Autoren sammelten und in will-
kiirlicher Zusammenstellung herausgaben (vgl. C
Wachsmuth Bh. Mus. XLV 476f.). Naturlich

langten und vorher nur im Original eingesehen
werden konnten (Nep. Att. 16) oder aus Excerpten
bekannt wurden (Quint. VI 3, 109); vgl. Fr. Leo
Ind. lect. Getting. 1892, 3ff. In der Kaiserzeit
fuhrten Bnhmsucht und zum Teil die bedrangte
Lage der Autoren (s. z. B. Mart. Ill 38, 7ff. X
74, 7ff. XI 108, 2f. sed Lupus usuram pueri-
que diaria poscunt: Lector, solve u. s. w.), sowic
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auf der andern Seite nicht selten das Drangen
der Verleger (Quint, inst. or. epist. ad Tryph.

Mart. I 8, 3f.) weit haufiger und schneller zur

Wahl jenes Weges. Doch finden sich auch Bei-

spiele vom Gegenteil: z. B. Auson. epigr. 34 (Peip.

1), 10. 12. 13f.

Hatte ein Autor nicht selbst Schritte gethan,

seine B. buchhandlerisch zu verbreiten, so kam
es darauf an, ob nach seinem Tode sich ein Freund,

Verehrer oder Buchhandler fand, der jene aus

Privatbesitz sammelte , ordnete ,
redigierte und

herausgab; sonst war ihre Erhaltung ganz dem
Zufall iiberlassen. Die B. ad C. Herennium sind,

wie Fr. Marx (Proleg. d. Ausg. Iff.) iiberzeugend

darlegt, erst im 4. Jhdt. n. Chr. (aus dem Wid-
rmrngsexemplar) an die Offentlichkeit gelangt.

Aber auch von Autoren, die bereits durch den

Buchhandel bekannt waren, wurde, wenn ihre Zug-

kraft anhielt, in gleicher Weise nach ihrem Tode
mit Hinzunahme unedierter Schriften eine Ge-
samtausgabe veranstaltet, wobei diese ihre defini-

tive, sachliche, chronologische oder alphabetische

Anordnung erhielten, welche in den meisten Fallen

die Grundlage der uns iiberlieferten Eeihenfolge

geblieben ist. Es geschah dies durch berufs-

massige Gelehrte (grammatici) oder Buchhandler,
und wenn im Laufe der Zeiten der Text wieder

in Unordnung geraten war, was bei der hsl. t;ber-

lieferung unausbleiblich geschah, so wurde bei

anhaltender Nachfrage eine neue Becension her-

gestellt , wobei gewiss die Orthographie vielfach

modernisiert , Schaden des Textes oft gewaltsam
beseitigt und unter Dmstanden auch der Inhalt

dem Geschmack der Zeitgenossen angepasst wurde.
Originalexemplare einer alten Becension waren
sehr selten, und man zahlte zuweilen viel Geld
fur ihre Benutzung (Gell. XVIII 5, 11). Alte

Hss. richtig zu lesen und zu copieren, war natiir-

lich der Schrift, besonders aber des Inhaltes, der

Wortformen u. s. w. wegen schwierig (s. z. B. Galen.

XVHI 2, 630; vgl. Cobet Mnem. VHI [1859]
434ff.). Es gab daher eine besondere Klasse von
Leuten, die dies iibten und betrieben, die anti-

quarii, griech. aQx^oloyot (s. Isid. orig. VI 14, 1.

Ed. Diocl. in CIL IH p. 831 [7 Z. 69]. Cod. Theod.

XIV 9, 2 in einem Edict des Kaisers Valens v. J. 372

:

antiquarios ad bibliotkeeae codices compotiendos
vel pro vetustate reparandos quattuor graecos et

tres latinos sen'bendi peritos legi iubemus).

Zahlreich liefen Exemplare der ersten privaten

Verbreitung und des Buchhandels nebeneinander
her, erstere naturlich durch die letzteren ent-

wertet. Die gelehrte Forschung durfte, wenn auch
oft der Unterschied der beiderseitigen Texte nicht

gross war, nur die Buchhandlerexemplare benutzen,

in denen man mit Grand die definitive Form vor-

aussetzte, welche ein Schriftsteller seinem Werke
geben wollte; nach ihnen wurde vor allem citiert,

wie heutzutage nach der letzten Ausgabe eines

Werkes, und das ist der Grand, weshalb von jenen

alteren Exemplaren der Schriften nur wenige Spu-
ren auf uns gelangt sind. Manches, was jetzt als

Best sog. doppelter Recension erscheint, ist viel-

leicht" in dieser Weise zu erklaren.

Die Verbindungen der Buchhandler zur Ver-
breitung von B. nach auswarts reichten in der

Kaiserzeit weit. Schon bei Cic. pr. SulL 42f.

heisst es: non occidtavi. non coniiuui domi (den

Inhalt gewisser tabulae), sed statim describi ab
omnibus librariis , dividi passim et pervulgari

atque edi populo romano imperavi. Divisi tota

Italia, emisi in omnes provincias; eius indicii

. . . expertem esse neminemvolui. Autoren durften

hoffen oder mussten furchten, ihre Schriften aus

Bom in die fernsten Orte des Ostens, Westens und
Nordens ausgefiihrt zu sehen (s. Buchhandel).
tTber die Zahl der Exemplare, in denen B. ver-

10 breitet wurden , wissen wir wenig. M. Begulus
liess nach Plin. ep. IV 7, 2 die Lobrede auf seinen

frfih verstorbenen Sohn in 1000 Exemplaren ab-

schreiben und in ganz Italien, sowie den Provinzen

versenden (vermutlich als Geschenk). Der Kaiser

Tacitus liess nach Hist. Aug. Tac 10, 3 die Werke
des gleichnamigen Historikers jahrlich zehnmal
yon Staatswegen abschreiben, wahrscheinlich zur

Einreihung in Archive und Bibliotheken. Von
der offlciellen Verbreitung des Codex Iustin. handelt

20 dieser Kaiser in der Conflrmationsepistel an Menna
vom J. 529 (§5): ... ipso etiam textu codicis

in singulas provincias nostro subiectas imperio
. . . mittendo.

Cber die Preise der B. s. u. Buchhandel.
IX. Aufbewahrung. Dass die einzelne Bolle,

wenn sie nicht benutzt wurde, zu ihrem Schutz

haufig oder in der Begel eine Hulle erhielt, die

gewohnlich wohl nur aus einem Stuck Charta be-

stand, bei reicher Ausstattung aber aus einem

30 Lederfutteral (paenula), ist oben S. 957 darge-

legt. Hinsichtlich ihrer weiteren Aufbewahrung
ist zu unterscheiden zwischen beweglichen Behal-

tern (rsvxog, xipwziov, xtarn, cista, capsa, seri-

nium), in die man inhaltlich zusammengehOrige

Eollen (nur diese nach Mart. I 2, 4) stellte, um
sie ausserhalb des Eaumes der Bollensammlung
an beliebigem Platze zu benutzen (s. z. B. Mart.

XIV 37; die scrinia salariorum bei Mart. IV
86, 9 sind etwas anderes). Vgl. Plin. epist. IV

40 6, 2. V 5, 5. VII 27, 14. Von geschmeidigem

Buchenholz waren sie meist hergestellt (s. Plin.

n. h. XVI 229 faailis et fagus . . . in tenui flexi-

• lis capsisque ac scriniis sola utilis). Die darin

vereinigten Eollen bildeten ein ovvzayfia, corpus

u. s. w. Manche irrige Zuweisung einer Schrift

an einen falschen Autor mag in ihrer Zusammen-
stellung mit inhaltlich verwandten Schriften in

der gleichen capsa ihren Grand haben. Gewohn-
lich sind sie rund; eine cista triangularis ist

50 CIL VI 29814 erwahnt (vgl. nr. 29810. 29815).

Antike Statuen und Bilder von Schriftstellern und
Beamten haben solche Biicher- oder Actenkapseln

zuweilen neben sich stehen (s. z. B. Suet. gr. 9.

Welcker Alte Denkm. I Taf. V [zum Teil er-

ganzt]. Marquardt-Mau 678). Zwei sind

von Th. Mommsen Ztschr. d. Sav. Stift. f.

Bechtsgesch. XII E. Abt. 146ff. abgebildet und be-

sprochen. Es sind mit Deckel versehene Kasten,

in denen die Eollen nebeneinander stehen. Der

60 eine Kasten ist — wegen der GrOsse der Statue,

zu welcher er gehert, — 1 m. hoch, mit einem

Durchmesser von 40 cm. ; die Eollen haben einen

Durchmesser von ca. 5 cm. Auf dem Deckel sind

einige Bollen mit 2 Schnuren angehunden, ein

Tragband ist auf beiden Seiten des Kastens be-

festigt und der Kasten ist zu verschliessen. Von
einem Schriftkasten der vierten makedonischen
Legion sind noch Ee.stc des Beschlages vorhanden
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(jxovoyeves), gleicht der Weisstanne (elaxt)), bildet

farbiges, festes Holz und glatte, dicke Einde, tragt

ungeteilte, zugespitzte Blatter, wurzelt weder tief

noch reich (vgl. HI 6, 5), reift eichelartige Friichte,

in stachligem Gehause, liefert endlich treffliches,

weisses Holz, falls sie sv %<p Sgst, nicht iv rots ne-

diote wachst (Theophr. h. pi. HI 10, 1 ; vgl. V 6, 4.

HI 11, 5). Man fabelte, in Makedonien trage sie

keine Bliiten (IH 3, 8). Ihr Holz fault nicht im
Wasser (V 4, 4). Erstaualiche Exemplare gab es

in Latium (V 8, 3). Das Fruchtgehause ist drei-

kantig (triangtda) , das Blatt ist dunn
,

glatt,

pappelartig, es vergilbt schneU und tragt oft eine

grime, zugespitzte Beere (Lenz Erzeugnis der

Buchen-Gallschnake, vgl. Brehms Tierleben, In-

sekten a 458) u. s. w. (Plin. XVI 18). Benutzt
wurde das Holz: 1) als Bauholz bei den Griechen,

nicht so bei den BOmern, da jene es fur wasser-

fest (Theophr. V 4, 4), diese fur leicht faulend

(Vitr. H 9, 9. VII 1, 2) hielten; sonst aber gait

es auch den Eomern fur leicht zu bearbeiten, weil

zart, aber auch fur zerbrechlich (Plin. XVI 229);
erklarlich ist, dass es die Griechen auch zu solchen

Schiffsteilen benutzten, die im Wasser lagen (Theo-

phrast III 10, 1. V 7, 2. 4, 4. 8, 6). 2) Zu Wagen,
xXTvai, Sesseln, Tischen (Theophr. IH 10, 1. V
6, 4. 7, 6. Verg. Georg. I 173. Ill 172. Mart. II

43, 10). 3) Zu Kasten, Gefassen, Speerschaften,

Saiteninstrumenten (Plin. XVI 229. Colum. XII
47. 5. Tib. I 10, 8. Verg. Eel. 3, 36. Ovid. met.

VIII 669; fast. V 522. Eur. Heracl. 727. Horn.

II. VIII 514 ; Od. XIX 33. Athen. 183 b. u. s. w.).

4) Endlich liefert es biegsame Fourniere (Plin.

XVI 86). Vgl. Bliimner II 250ff.

[Max C. P. Schmidt.]

Bucheta (Boi)%tut, Bovxeros oder -ov, Bovx&-
uov), kleine Stadt der Kassopaier in Thesprotien,

nahe bei Kichyros (Ephyra) , unweit des Meeres,

Griindung der Eleer, von Philipp II. im J. 342
v. Chr. mit Pandosia und Elatreia besetzt und
an seincn Schwager Alexander von Epeiros iiber-

geben, |Dem.] VII 32, dazu A. Schafer Demo-
sthenes II i 496. Strab. VII 324. Polyb. XXI 26
(XXII 9), 9. Polyaen. arg. 1. VI. Harp. s. v. und
s. 'Ekdreia. Etym. M. Suid. s. v. und s. Be/xts. Schol.

Od. XVIII 85 (Theop. frg. 228. Philoch. frg. 186.

Philostoph. frg. 9 a, FHG III 30. Mnas. frg. 25
ebd. 153. Muller zu Philoch. u. Philost.). Bur-
sian Geogr. I 29f. setzt sie bei Klarentsa sud-

lich liber dem Acheron an, was der Angabe Stra-

bons am meisten zu cntsprecben scheint, Kiepert
Formae XV weiter siidlicn an der Kfiste bei Kastro-

sykia. An beiden Stellen finden sich antike Eui-

nen; vgl. Philippsons Karte yon Epirus (Ztschr.

Ges. Erdk. 1895). [Oberhummer.]
Buohetos (Bov/eroe), Vater des aus der Odyssee

beruhmten ,sikelischen' (!) Tyrannen Echetos,

eponymer Grunder entweder der ,sikelischen Stadt'

Buchetos (?), Mnaseas frg. 25 und (nach Muller
,oder') Marsyas (v. Philippoi) frg. 10 aus Schol.

QV Od. XVni 86, FHG III 153. Gemeint ist

vielmehr die thesprotische Stadt Bovxeia, Bovxe-
tiov (s. d.); vgl. Buttmann z. d. Sch. Ebert
Diss." Sic. I 109. Dindorf zu H Stephanus
Thes. 1. g. H 382f. [Tflmpel.]

Buchhandel. (Litteratur s. o. S. 939). I. B. in

voralexandrinischer Zeit. Der B. als

die gewerbsmassige Herstellung und Verausse-

rung von Biichern ist bei den Griechen verha.lt-

nismassig nicht alt und in voralexandrinischer

Zeit nicht einmal in Athen hoch entwickelt ge-

wesen) ebenso urteilt z. B. Boeckh Staatshaush.
d. Ath. 1 2 68f.). Ausser einer zugkraftigen Lit-

teratur, die freilich schon im 5. Jhdt v. Chr.

dort in reicher Blute yorhanden war (s. u. a.

v. Wilamowitz Eurip. Herakl. II 120ff.)
,

ge-

hOrt dazu ein kauflustiges Publicum, fur welches
10 der Weg des B.s der einzige oder doch der ein-

fachste und billigste ist, um die Litteratur kennen
zu lernen. Dies ist aber fur jene Zeit zu leugnen.
Auffujirungen und Oifentliche wie private Vor-
trage, letztere beim sQavos, avfmoaiov u. dergl.,

blieben lange der lebensvollere Weg, auf dem
litterarische Bildung damals ausgegeben und ver-

breitet wurde. Soweit er nicht ausreichte, ge-

niigten gewiss vielfach Abschriften, die in Freun-
deskreisen circulierten (vgl. oben S. 965). Stellen

20 wie Aristoph. av. 1288 (x&nsn' av afta xaxrj-

gar eg to (SifiMa) lassen freilich auf ein weitgehen-
des Verlangen nach Biichern schliessen; der Be-
sitz von Biichern aber gait, sobald der Eeiz

der ersten Kenntnisnahme eines Litteraturwerkes

vorflber war, gewiss nur so weit als erstrebens-

wert, als Interessen des Faches eine wiederholte
Benutzung bestimmter Werke und eine eindringen-

dere Vertiefung in sie erforderlich machten; vgl.

Plat. Prot. 325 E; Phaed. 97 C u. s. Ps.-Xen.

30 mem. I 6, 14. IV 2, 10. Isokr. XIX 5. Alexis

bei Athen. IV 164 b. c. Plut. Alk. 7. Schon die

reiche Fiille neuer Geisteserzeugnisse hinderte ein

langeres Verweilen bei den einzelnen. Fur den
Bedarf an Exemplaren reichte zum grOssten Teil

die eigene Thatigkeit der Interessenten und ihrer

Sclaven aus (vgl. Lucian. adv. ind. 9 und von
einer etwas spateren Zeit Diog. Laert. VII 36).

Kephisophon wird so als servus litteratus des

Euripides bei Suidas genannt, Chares als der des

40Lykon bei Diog. Laert. V 73; vgl. iiberhaupt

H. HausdOrffer De servis ac libertinis qui...
doctr. laude floruerunt, Helmstedt 1856. A.

Boeckh Staatsh. d. Ath. 12 68. Zum Teil trat

indes etwa seit dem letzten Drittel des 5. Jhdts.

v. Chr. erganzend die Unternehmungslust von
Handlern ein, welche auf Vorrat Abschriften viel-

begehrter Bucher anfertigten und am Orte oder auf

Handelsreisen in der Fremde abzusetzen suchten.

Daneben waren altere, wohl aus Privatbesitz stam-
50mende Exemplare von Schriften, deren Inhalt

nur noch durch die Lecture zuganglich war, fruh-

zeitig, ja vielleicht zuerst Gegenstand des Han-
dels (s. Plat. apol. 26 D von Schriften des Ana-
xagoras : more kauflich) ; doch darf man im An-
tiquariat nur einen Nebenzweig des B.s sehen.

Als Ort dieses Handels wird bei Platon die ogxy-
orga genannt, nach Phot, und Suid. ein alter Teil

der 'Ayogd (bei K. F. Hermann-Blflmner Pri-

vataltert. 433 wird wie von andern irrig an Anl-

60 fiihrungenim Theater gedacht; s.dagegenF. Polle
Jahrb. f. PhU. LXXIX 1868, 770ff.).

Eupolis bei Poll. IX 47 erwahnt zuerst mit

den Worten ov xd §i§XC &vta den Verkauf von

Buchern; die Dmschreibung lasst vielleicht da-

rauf schliessen, dass ein flbliches Wort fur Buch-
laden noch fehlte. BiflhoiiwZtjs wird bei Poll.

Vn 211 aus Aristomenes (alte Kom.) sv r6t]mv
belegt; auch Nikophon (alte Kom.) erwahnt die
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fSifiXioTiwXat (Athen. Ill 126 e). Ihm steht parallel
(scherzhaft) ein .tptiquiofiaxoawXyg bei Aristoph. av.

1037 (vdpovg veovg x(oXtfocov). Sonst ist noch
aus Poll. IX 47 zu schliessen, dass fur ,Buch-
laden' auoh flifiko&ijxai sich fand (bei den Ko-
mikern) nach der Grundbedeutung des Wortes
,Lager von Buchern'. Sie waren Sammelpunkte
des litterarischen Verkehrs (ev xwv xoiv&v bei
Poll. a. 0.); dazu vgl. die Erzahlung bei Diog.
Laert. VII 2f. fiber Zenon ausKition, der als schiff-

briichiger Kaufmann gegen Ende des 4. Jhdts.
v. Chr. zu Athen in einer Buchhandlung das
II. Buch der xenophonteischen dnofivr)[iovev(iaxa
vorlesen horte. Vgl. ttberhaupt Becker-Goll
Char. lis I60ff. 175 und die dort angefiihrte Lit-
teratur.

Gleich andern Artikeln nahmen Kaufleute (Su-
noQoi) auch Biicher auf ihre Handelsreisen mit,
vermutlich zumeist Novitaten oder wenig bekannte
Schriften oder vollstandige Sammlungen alterer
angesehener Autoren, kurz solche Texte, von denen
voraussichtlich noch keine Exemplare an den zti be-
riihrenden Orten vorhanden waren, die dort als Vor-
lage fur Copien dienen konnten. Vgl. Xen. anab. VII
5, 12 von der Kiiste von Salmydessos; Suid. s. X6-
yoioiv'Eguodwgog e/ixogevexai (undCic. adAtt.XIII
21, 4) in Bezug auf den Vertrieb von Platons
Dialogen nach Sicilien (s. Dziatzko Eh. Mus.
XLIX 568f.); Diog. Laert. VII 31 von Schriften
der Sokratiker, die Zenons Vater dem Sohne von
seinen Handelsreisen mitbrachte; endlich Dion.
Hal. de Isocr. 18 deauag mxvv noXXdg dixavtxwv
Xoywv 'looxgaxeiwv negupegeo&al cpt)oiv vjio xwv
fiifiXixmwXwv AgiaxoxeXtjg, eine Stelle, aus der zu
schliessen ist, dass damals bereits berufsmassige
Buchhandler ihre Wanderlager von Ort zu Ort
fuhrten. Dass etwa ein Jahrhundert friiher der
B. von Athen nach Sicilien noch sehr mangel-
haft war, darf man aus Plut. Nik. 29 folgern,
wo erzahlt wird, dass gefangenen Athenern, welche
Stellen aus euripideischen Stiicken den Einge-
borenen dort aus dem Gedachtnis vortragen konn-
ten, dies zurn Vorteil gereichte. Und auch spater
soil Alexander d. Gr. sich durch Harpalos aus
Athen die neueste Litteratur nach Makedonien
haben schicken lassen (Plut. Alex. 8).

Die Biicherpreise kOnnen in jener Zeit nicht
niedrig gewesen sein (anders V. Gardthausen
Palaeogr. 308 f.), was der Entwicklung eines leb-

haften B.s gewiss auch hinderlich war. Anti-
quarisch war zwar gegen Ende des 5. Jhdts. eine
Schrift des Anaxagoras fur hochstens eine Drachme
zu kaufen (Plat. apol. 26 D), aber um dieselbe
Zeit (407 v. Chr.) kosteten dort zwei (leere) yag-
xai 2 Dr. 4 Obol. (CIA I 324). Wenn dies auch
Blatter oder Bogen grossen Formates und bester
Qualitat waren, lasst sich doch daraus im all-

gemeinen auf den hohen Preis des Materials allein
fur eine Buchrolle von etwa zwanzig xoXXij/uaxa
schliessen (s. o. S. 949f.). Ganz geringes Material
hat Demosth. LVI 1 im Sinn (ev yga/nuaxetSlw SvoTv
yaXxoTv ewvrffievcp y.ai jiifiXiolw /uxgw jtdvv xfjv

dfioXoyiav xa.xaW.oixe xxL), wo fiir den kurzen Ver-
trag^ gewiss ein kleines Blatt genQgte. Hatte das
PtfUoiov ungefahr denselben Wert wie das yoau-
fiaxeiSiov. so wiirde der Stoff fiir eine ganze Bolle
immer noch ca. 1 Drachme gekostet haben. Die
geschriebene neue Rolle, mit Einschluss des Ver-

legergewinnes, war also kaum viel unter 3 Dr.
zu haben, was in Anbetracht des geringen In-
haltes einer Bolle teuer zu nennen ist. Um Affec-
tionspreise fur Inedita handelt es sich bei den
drei Buchern des Philolaos, die Platon, und bei
denen des Speusippos, die Aristoteles sehr hoch
bezahlt haben soli (Gell. Ill 17. Diog. Laert.
HI 9. IV 5; vgl. Dziatzko Eh. Mus. XLIX
563, 3).

10 H. Der B. seit Grtindung der alexandri-
nischenBibliothek. 1. Allgemeine Grund-
lagendesB.s. Die Grundung der grossen Biblio-
thek in Alexandrien und das damit wachgerufene
weitverbreitete Bedurfnis nach Buchern in cor-
recten, ausserlich und innerlich wohlausgestatteten
Exemplaren hatte dort die Entwicklung eines
bliihenden B.s zur Folge. Von da an ist zwi-
schen Privatabschriften und solchen des B.s be-
stimmt zu unterscheiden, wenn auch in der Praxis

20 die Grenzen oft nahe nebeneinander herliefen (s.

oben S. 966ff.). Berufsmassige Schreiber liefer-

ten Abschriften nach den Musterrollen jener Bi-
bliothek, von denen sie sich naturlich sorgfaltig
revidierte Copien (dvxcygacpa) als Vorlagen ver-

schaifen mussten. Die Leichtigkeit der Erneue-
rung und Verbesserung solcher Vorlagen sicherte
durch eine lange Tradition dem B. jener Stadt

. den Vorrang vor dem anderer grosser Stiidte, wie
z. B. Pergamon und Athen, in denen die gleiche

30 Industrie einen kraftigen Aufschwung nahm. Vor
alien wurde Bom ein weiterer Hauptplatz des
B.s; Strab. XIII 609 (fiipXtonwXai rive; ygatpevoi
cpavXoig ye^uevot xai ovx dvxifldXXovxeg, OTieg xai
Ixi xwv aXXcov ovfiflaivei xwv si; xoaoiv ygaipo-
lievwv fiifiXiwv xai ev&dde [in Eom] xai ev AXe-
t-avdgelq xtX.) beweist die Bedeutung des B.s
der beiden Orte (damit vgl. aus spaterer Zeit
Suet. Dom. 20), zugleich aber auch, dass iiber

die Fehlerhaftigkeit der Buchhandlerexemplare
40geklagt wurde (s. o. S. 961 sowie Strab. VIII

374. Galen. XVIII 2, 630f.j. Besonders latei-

niscbe Autoren in correcten Exemplaren zu er-

halten, war schwierig (s. Cic. ad Qu. fr. ni 4, 5.

5 (6), 6 de latinis vera [libris] quo me vertam,
neseio; ita mendose et seribuntur et veneunt;
vgl. ad Att. II 1, 12. Hor. a. p. 354. Liv. XXXVIH
55, 8. Mart. II 8. Gell. VI 20, 6 u. s. Hieron.
epist. 71, 5); ein Beweis daffir, welchen Vorsprung
der griechische B. durch die lange Pflege litte-

50 rarischer Interessen und gelehrter Studien in Grie-
chenland besass. Nach Strab. a. O. kann es
scheinen, als seien gerade die Exemplare des B.s
mangelhaft und Privatabschriften weit besser ge-
wesen, doch hat eine solche Ansicht nur bedingte
Gtiltigkeit. Abschriften, die ein litterarisch ge-
bildeter Mann selbst anfertigte oder corrigierte (s

z. B. Athen. XIV 620 b. Mart. VII 11, Iff. 17, 6ff.

Lucian. adv. ind. 4) oder durch geeignete Per-
sonen corrigieren liess (s. z. B. Cic. ad fam. XVI

60 22, 1), waren ohne Zweifel zuverlassiger und les-

barer als die Durchschnittsware des B.s. Solche
Muhe haben sich aber sicher nur die wenigsten
Manner von Stand und Bildung gegeben (vgl.

Cic. ad Qu. fr. a. O.), abgesehen davon, dass
ihnen in der Regel doch keine verlasslichen dv-
xiyoatpa als Vorlage zur Verfiigung standen wie
den berufsmassigen Buchhandlern. Auch war
deren Arbeitspersonal gewiss geiibter im Ab-
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schreiben von Texten als in der Eegel Privat-

personen und deren Sclaven (s. Nep. Att. 13

usus est familia, si utilitate ittdicandum est,

optima .... namque in ea erant pueri littera-

tissimi, anagnostae optimi et plurimi librarii,

ut ne pedisequus quidem quisquam esset, qui
mm utrumque homm pidehre faeere posset). Nur
bedurfte es, da den Abschreibern selbst das innere

Interesse an der Gute ihrer Arbeit fehlte und
nicht selten auch minder geeignete Leute zur

Verwendung kamen, einer sehr sorgfaltigen tFber-

wachung und Correctur der Arbeit. Diese aber

war bei jedem einzelnen Exemplar notwendig und
daher hochst umstandlich, so dass sie meist um
so mehr unterblieb, je fabrikmassiger sich die

Herstellung der Texte gestaltete; vgl. Cic. ad
Qu. fr. III4, 5 (sed ego mihi ipsi ista [die Be-

schaffung einer guten Bibliothek] per quern ogam,
non habeo. neque enim venalia sunt, quae quidem
placeant [gute Exemplare], et confiei nisi per
hominem et peritum et diligentem non possunt.

Chrysippo tamen imperabo et cum Tyrannione
loqitar) und III 5 (8), 6. Dieser Chrysippus war
wohl Ciceros librarius privatus (zu ob. St. s. ad

Att. V 2, 8. 5, 3. XI 2, 3), wie Eros der libra-

rius et libertus des Vergil (Don. vit. Verg. bei

Suet. 62 Eeiff.); vgl. iiberhaupt Marquardt-
Mau 151.

Gegenstand des B.s waren entweder altere

Texte verstorbener Autoren, sog. litterarisches Ge-

meingut, oder Schriften noch lebenderSchriftsteller.

Erstere bildeten ursprfinglich die umfangreichere

und wichtigere Klasse; fur sie ging man natur-

lich auf mOglichst alte, wenn thunlich auf Ori-

ginalhandschriften der Autoren zurfiek (s. z. B.

Gell. II 3, 5. 6 u. s. Galen. XVIII 2, 630f.

und iiberhaupt Cobet Mnem. VIII [1859] 434ff.).

Solche befanden sich nicht bios im Besitz Offent-

licher Bibliotheken, sondern auch giOssere Buch-

handler suchten als Verleger sie zu erwerben, um
sie fur Abschriften der betreffenden Schriftsteller

zu verwerten; so kaufte, wie es scheint, Dorus
librarius die Bucher Ciceros, vielleicht die Ori-

ginale aus des Atticus Nachlass (s. Dziatzko
Rh. Mus. XLIX 571f.). Plin. n. h. XHI 83
berichtet von avr6yga<pa der beiden Gracchen,

Ciceros, des Augustus und Vergilius, die es zu
seiner Zeit gab. Waren die Texte im Laufe der

Zeit nach und nach verwildert, so unternahmen
gelehrte Buchhandler mit Benutzung alles zu-

ganglichen Materials eine nene Recension oder

liessen durch berufsmassige Gelehrte (grammatici)

eine solche herstellen; am Texte anderten sie

dabei unter Umstanden sehr gewaltsam (Quint.

IX 4, 39. Galen. XVIII 2, 631). Die offi-

eina (static u. a.) des betreffenden Buchhandlers

(fiiftXioyodqtoi , librarius. bibliopola) wurde dann
hauflg in der Unterschrift der Exemplare genannt

(s. o. S. 961). Abschriften , die auf die Re-

cension berfihmter Gelehrter zuruckgingen, waren
im B. besonders gesucht

;
vgl. Pronto epist. p. 20

Nab. Gell. V 4, If. XVni 5, 11. Nach beson-

deren Eecensionen der Schriften Platons war die

Nachfrage so gross, dass sie gleich nach dem
Erscheinen von den Besitzern um Geld ent-

liehen wurden (nach Antigonos Karystios bei

Diog. Laert. in 65); ferner s. Bd. I S. 2694
und Bd. II S. 2237ff. Cberhaupt entwickelte

sich auf Grund der Thatsache, dass die Ab-
schreiberversehen innerhalb desselben Textes im
Laufe der Zeit immer zahlreicher wurden, ein

lehhafter Handel (Antiquariat) mit alten (unter

Umstanden selbst nur angeblich alten) Exem-
plaren, wie u. a. aus Lucian. adv. ind. 1. Dio
Chrys. or. XXI 12 zu schliessen ist: jtdvxcos ydg

xivi x(bv fii^XiOTimXmv sigogiaxtxa? ; Sid xi 8ij

xovxo ue igcDxag; Sri eldoxeg td dg/ata xwv fiijlXlwv

10 ojtovdaCouera ws afieivov yeyoaufieva xai iv xgeix-

xoai fiijlXlots , ot de xd <pavX6xaxa xwv vvv xaxa-
devxeg elg oixov

, Sjiwg to xe ygwua ouoia yevrjxai

xotg naXaioTg, xai ngogSiaip&eigovxeg duoSlSovxat

ibg naXaid; s. auch Cic. ad Att. II 4, 1. GelL
II 3, 5. V 4, If. Fiir voriibergehende Benutzung
wurden seltene Exemplare von den Handlern auch
gegen Geld ausgeliehen; s. z. B. Gell. XVHI
5, 11 (Enni annalium) librum summae atque

revere>idae vetustatis . . . studio pretioque multo
20 unius versus inspiciendi gratia eonduxi.

Von lebenden Autoren kamen Schriften in

der Eegel, jedoch nicht ausschliesslich, mit ihrer

Zustimmung oder auf ihr Betreiben in den B.

Hatten sie sie auch vorher in Widmungsexem-
plaren oder sonst aus der Hand gegeben, so war
doch in der Praxis der Schritt zur Vereffentlichung

durch den B. (ixdtSovai, vulgare, divulgare, publi-

care, emittere, edere im engeren Sinne u. s. w.)

ihnen noch vorbehalten (vgl. Cic. ad Att. XHI
30 21, 4 die mihi placetne tibi primum edere in-

iussu meo ? hoe ne Hermodorus quidem faeiebat,

is qui Platonis libros solitus est divolgare, ex

quo Xoyoiaiv 'Eguddmgog. quid illud? reetumne
existimas ewiquam {ante quam) Bruto? cui te

auctore ngogywvw u. s. w. Plin. ep. I 8, 3 bei t)ber-

sendung einer nicht mehr neuen, aber noch nicht

veroffentlichten Eede, die der Adressat durch-

sehen soli : erit enim et post emendationem libe-

rum nobis vet publieare ml continere; vgl. auch

401 2, 1 und 5. Firm. Mat. math. Vm peror.

aecipe . . . septem hos libros . . . quapropter haee

fi/iis tuis tantum trade . . . horum autem libro-

rum artificium nos tibi soli edidisse suffieiet

u. s. w.). Die Instit. orat. Quintilians wurden erst

lange (etwa 7 Jahre) nach ihrer privaten Wid-
mung an Marcellus dem B. iibergeben (epist. ad
Tryph. 1. 2). Auch konnte der besondere Inhalt

einer Schrift es dem Verfasser wiinschenswert

machen, sie nicht in den B. zu geben, sondern

50 sie gleich unsern ,als Manuscript gedruckten'

Buchern nur privatim zu verbreiten. Solche er-

hielten dann unter Umstanden selbst den Titel

Anecdota (Geheimgeschichten)
;
vgl. Cic. ad Att.

II 6, 2 ; s. auch R. Hirzel Eh. Mus. XLVII 368f.

Ein gesetzliches Eecht, welches die Verbreittmg

einer einmal aus der Hand gegebenen Schrift in

Abschriften verhindert hatte, gab es nicht, wie

zahlreiche Beispiele nicht autorisierten Copierens,

auch durch Buchhandler, beweisen; zu den von mir

60 Rh. Mus. XLIX 569ff. (s. auch Bd. H S. 2608ff.)

beigebrachten Stellen vergL noch Plat. Parm.

p. 128 D. E. Cic. ad Att. ni 12, 2 (ita compres-

seram [orationetn in Curionem] , ut numquam
emanaturam putarem. quomodo exciderit, neseio;

s. dazu ebd. Ill 15, 3). Hieron. ep. 49 [ed. Vail.

I 234f.]. Sulp. Sev. dial. I 23, 4. In Dig. II

13, 1 wird daher edere als eopiam describendi

faeere definiert ohne Beschrankung auf eine ein-



979 Buchhandel JBuehhandel 980

zelne Person. Hochstens hatte das Offentliche

Feilbieten von Schriften gegen den Willen des

Verfassers zu einer iniuriarum actio Anlass
geben kOnnen (s. o. S. 967). Dass unter solchen

Umstanden sich im Altertum nicht die — im
Princip iibrigens nicht ausgeschlossene — Zah-
lung eines' Autorhonorars entwickeln konnte, ist

naturlich (vgl. Eh. Mus. XLIX 562ff. und dazu
Gai. inst. II 77, wo unter impensa scripturae
nach dem Zusammenhang nur die Kosten des
Schreibens, nicht des Inhalts, verstanden werden
konnen, auch Mart. Ill 38 ist sehr lehrreich und
XI 3, 6; ferner vgl. H. Goll Kulturbilder IH2
116ff.). Wenn gleichwohl die Schriften eines Ver-
fassers im B. zuerst in der Kegel nur mit dessen
Zustimmung und Mitwirkung erschienen (vgl. auch
B. Grafenhain 58), so lag das daran, dass
anders die librarii kaum in den Besitz corTecter

und vollstandiger, den Absichten des Autors selbst

entsprechender Exemplare, die zu Vorlagen ge-
eignet waren, gelangen konnten, sie vielmehr be-

fiirchten mussten, durch eine autorisierte und
wesentlich veranderte Ausgabe des Verfassers die

ihrige alsbald antiquiert zu sehen. Denn dass
die Schriftsteller ihre Werke vor der Herausgabe
durch den B. einer neuen sorgfaltigen Durchsicht
unterzogen (eine, Ausnahme z. B. bei Hieron. ep.

49, 2), ja noch Anderungen vornahmen, wahrend
die Schrift bereits in den Handen des Buchhand-
lers war (s. z. B. Cic. ad Att. XII 6, 8. XIII 21,

3. 4. XVi 6, 4), oder dass sie Freunde um ihre

Hulfe bei Durchsicht des Manuscriptes baten (s.

z. B. Plin. ep. I 2, 1. 5f. 8, 2f. und Weiteres bei

B. G rafenhain 23f. 48ff.), ist durch viele Stellen

zu belegen (vgl. iiberhaupt Buch Abschn. VIII).

Unter Umstanden besorgte auch ein anderer fiir

den Autor die Herausgabe und ihre Vorbereitung
(Ovid, trist. Ill 14, besonders v. 5ff. 9. 15f. 19ff.).

Andrerseits erwarteten sie auch vom Buchhandler,
dass er die Vervielfaltigung des Textes mit Fleiss •

iiberwache und die Verbesserung der Exemplare
sich angelegen sein lasse; s. Quint, epist. ad Tryph.
3 multum autem in tua quoque fide ac diligentia
positum est, nt in mantis hominum quam emen-
datissimi (libri) veniant. Vgl. auch Hieron. ep.

71, 5. Iren. bei Hier. de v. ill. 35 in einer an
jeden, der sein Buch spater abschreibt, gerichteten
Schlussschrift. An der vom Verfasser den Buch-
handlerexemplaren einmal gegebenen Fassung (a

gumma manu bei Ovid, trist. Ill 14, 23) pflegte I

er spater nur selten zu andern; Ciceros Umar-
beitung des Catulns und Lucullus (die 2 Bucher
der Academica in der alteren Gestalt) zu 4 Buchern
(Acad, poster.) wird von Quintilian (III 6, 64)
besonders hervorgehoben (vgl. o. S. 967). Da-
gegen wurde wohl nach dem Tode eines Autors
meist, bald oder spater, eine Gesamtausgabe seiner

Schriften in neuer Eecension und in der Eegel
wohl auch mit Feststellung einer neuen Beihen-
folge durch Freunde oder auf Betreiben eines (

Buchhandlers veranstaltet. Die verschiedenen von
einander abweichenden Eecensionen antiker Schrif-

ten, von denen sich Spuren erhalten haben (vgl.

u. a. Fr. Blass Act. apost.2 [1896] praef. Vlff.

und Lit. Centr. 1897 Sp. 385), gehen, wie es scheint,

nur ausnahmsweise auf verschiedene, vom Autor
selbst besorgte Buchhandlerausgaben zuriick (vgl.

indes z. B. de emend. Cod. lust. [v. J. 534] 3. 4. 5).

Die Initiative zur VerOffentlichung von Schrif-

ten lebender Autoren im B. ging in der Eegel,
namentlich in alterer Zeit, vom Autor selbst aus,

der haufig sogar, wenn der Buchhandler nicht

mit Sicherheit auf einen guten Absatz rechnen
konnte, die Kosten ganz oder zum Teil trug
(s. o. S. 968). Besonders vgl. Cic. ad Att. XIII
12, 2. 21, 4; p. Sull. 42 . . . (indicium) rum oc-

cultavi, rum cantinui domi, sed statim describi

) ab omnibus librariis, dividi passim et pervul-
gari atque edi populo romano imperavi. divisi

iota Italia, emisi in omnes provincial u. s. w. Ge-
wiss war es daher nicht immer leicht, die Schrif-

ten eines fruchtbaren Autors, von dem es noch
keine Gesamtausgabe gab, vollst&ndig zu erwerben
(vgl. Hor. c. I 29, 18 coempti undique nobilis

libri Panaeti), da die Buchhandler nur gangbare
Artikel regelmassig auf Lager halten konnten.

War die Nachfrage nach einem Buche gross, so

ibeeilten sich gewiss auch andere librarii, es zu
copieren; von Martials Gedichten waren einzelne

Bucher sicher zugleich bei verschiedenen Hand-
lern zu kaufen (s. Eh. Mus. XLIX 570, wo Q.
Pollius Valerianus als Verleger der Jugendgedichte
Martials aus I 113 zuzufiigen ist). Ein Gesetz
dagegen gab es nicht; hochstens vermieden die

Buchhandler derselben Stadt aus Anstandsriick-

sichten oder aus Furcht vor dem gleichen Schick-

sal eine illoyale Concurrenz. Dass einzelne von
i ihnen aber bei Aussicht auf Gewinn auch eigen-

machtig vorgingen und Schriften ohne Wissen des

Autors herausgaben mit willkiirlicher Eedaction,
ist mehrfach iiberliefert, z. B. in Bezug auf Schrif-

ten Galens (II 216f. XIX 9f.), sowie bei Diod.

15,2 und Bd. V 186 Dind. (s. C. Wachs-
muth Eh. Mus. XLV 476f.). Sogar Falsehungen
von Schriften aus Eigennutz der Buchhandler
waren nichts Seltenes (s. Galen. XV 9. 109. XVI
If. XIX 9. Lucian. pseudol. 30; adv. ind. 4.

Schol. Aristot. p. 28 Brand. Sen. contr. I pr. 11.

Quint. VII 2, 24. Mart. VII 12, 5ff. 72, 12ff.

X 3. 5. 33, 5ff. und iiberhaupt W. A. Becker-
Goll Char. lis 172f.), und je beriihmter ein Ver-

fasser war, um so mehr war er diesem Schicksale

ausgesetzt (s. auch o. S. 841).

Andrerseits waren die Buchhandler, falls der

Inhalt der von ihnen veTbreiteten Schriften der

Staatsgewalt anstflssig schien, empfindlichen Ver-

lusten durch deren Confiscation, ja in der Kaiser-

zeit selbst schweren persOnlichen Strafen ausge-

setzt (vgl. u. a. H. Goell Kulturbild. HI* 123?.).

Die Anfange solcher Censur reichen der Cber-
lieferung nach (Diog. Laert. IX 52) hoch hinauf
und betreffen die Schriften des Protagoras, welche
in Athen von Staatswegen auf dem Markte ver-

brannt wurden. Kaiser Augustus suchte mit be-

sonderem Eifer die Unzahl fatidiei libri zu unter-

drucken, welche danials erschienen (Suet. Oct. 31);

2000 Exemplare, zumeist wohl aus Buchladen und
Offentlichen Bibliothekeu , wurden so vernichtet.

Zahlreiche weitere Falle von Einziehungen staats

gefahriicher Schriften und von Bestrafungen ihrer

Verfasser, Verbreiter und Besitzer fuhrt Birt
Buchw. 368f. an (vgl. auch Ovid, trist. Ill 14, 5ff.

Act. apost. XIX 19). Sie richteten sich in spaterer

Zeit mit gleicher Heftigkeit gegen heidnische

Bucher im Interesse des Christentums , wie vor-

her durch langere Zeit das Umgekehrte der Fall
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gewesen war. Ausser den dort beigebrachten
Stellen vgl. auch Paull. sent. V 23, 18: Ubros
magicae artis apud se neminem habere licet; et

penes quoscumque reperti sint, ambustis his pu-
blicis bonisque ademptis honestiores in insulam
deportantur , humiliores capUe puniuntur. nee
enim tcmtum huius artis professio, sed etiam
scientia prohibita est; dazu s. V 21, 4 und Dig.

X 2, 4, 1.

Wie die Buchhandlerexemplare ausserlich und
innerlich ausgestattet waren, ist im Artikel Buch
Abschn. IV—VII dargelegt.

2. Buchhandler. Buchladen. Der Einzel-

verkauf der Biicher fand meist wohl durch die

(iijiXiojiaikai und librarii, die sie hergestellt hatten,

selbst statt (s. Cic. leg. Ill 46 a librariis peti-

mus [leges]
,

publicis litteris consignatam me-
moriam publicam nullam habemus), zum Teil

aber durch Kleinh&ndler ({ItfShoxaxriXoi; vgl. z.

B. Lucian. adv. ind. 4 zls Si zotg i/unogois xal

xoii fSij}Xioxajir)Xois tj^iaev av izegi xatdeiag zo-

oavza fStjiMa sxovai xal izmXovaiv; auch c. 24.

Cone. Trull, can. 68 in Man si Coll. XI 973),

welche einzelne Exemplare anch selbst schrieben,

andere vielleicht vom Verleger in Partien bezogen,

meist aber wohl sich auf den Handel mit alten

Eollen verlegten. Dem ^X>oxdnt)Xoe entspricht

teilweise lateinisch der libellio (Stat. silv. IV 9,

21) mit geringschatziger Nebenbedeutung. Dass
ein Mann wie Atticus zwar Handel mit Buchern
trieb (Cic. ad Att. XIII 12, 2 Ligarianam prae-
elare vendidisti), aber nur durch ihm unterstellte

oder mit ihm in Verbiudung stehende librarii

(ebd. 21, 4 seripsi enim ad librarios, lit fieret

tuis, si tu velles, describendi potestas
;

vgl. XII
6, 8. 40, 1. 44, 1), steht fest. Seiner Hulfe be-

diente sich Cicero nicht nur bei Durchsicht seiner

Schriften vor ihrer Herausgabe, sondern auch bei

Herstellung und Ordnung seiner Bibliothek (Cic.

ad Att. I 4, 3. 7. 10, 4. II 1, 12. IV 4 b. 5, 3.

8 a, 2). Dasselbe gilt wohl auch von andern Buch-
handlern, dass sie fiir reiche Eomer die Beschaffung
und Einrichtung von Bibliotheken Cbernahmen.
Sicher gab es zur Zeit des Atticus in Bom noch
andere berufsmassige librarii (Cic. ad Att. XIII
21, 4; ad fam. XVI 21, 8; p. Sull. 43; leg. Ill

46), aber sie scheinen wenig leistungsfahig ge-

wesen zu sein (Cic. ad Qu. fr.' Ill 4, 5) , und
dies gerade war vermutlich fiir Atticus der Grund,
die in Athen gewonnenen Anschauungen und Er-

!

fahrungen und den dort erworbenen Bestand im
Schreib- und Bnchwesen gettbter Sclaven in den
Dienst der Bedtlrfnisse seiner zahlreichen rOmi-

schen Freunde zu stellen. Dadurch, abgesehen
von seinen eigenen litterarischen Neigungen, er-

klart es sich, wie ein rOmischer Eitter, was spater
anscheinend nicht wieder vorgekommen ist, seinen

Beichtum und seine Unternehmungslust gerade
auf die Vervielfaltigung und den Vertrieb von
Biichern richtete. Mancherlei , wie die Kamen <

einzelner seiner servi litterati (Dionysius und Me-
nophilus bei Cic. ad Att. IV 8a, 2, Antaeus
und Pharnaces ebd. XIH 44, 3; vgl. 30, 2), und
was ilber die durch Cicero bei Atticus erbetene
und erlangte Hulfe bei Ordnung seiner Biblio-

thek berichtet wird (a. 0. IV 4 b. 5, 3. 8 a, 2;
vgl. auch I 7), beweist, dass Griechenland und
dann naturlich Athen (vgl. Cic. ad Att. II 1, 2.

Nep. Att. 4 u. s.) der Ort war, wo er die An-

,

regung zu seinem Vorgehen erhielt, dass dort also

seit lange ein gutentwickelter B. bestand. Vom
Ende der Eepublik an war der inzwischen er-

starkte B. in Eom anscheinend allein oder ganz
vorwiegend in den Handen von Freigelassenen

;

griechische Namen begegnen unter ihnen zumeist

(s. auch Cic. ad fam. XVI 21, 8). Im Anfang
der Eegierung des Augustus genossen die Sosii,

) deren Laden beim Standbild des Ianus nahe dem
Vertumnustempel sich befand, vorziigliches An-
sehen (Hor. epist. 1 20, Iff.; a. p. 345). Quintilian

empfiehlt seine inst. orat. in besonderem Schreiben

der Zuverlassigkeit und Sorgfalt ,seines Trypho'
(epist. ad Tryph. 3), den wir anch aus Mart. IV
72, 2. Xin 3, 4 als bibliopola kennen, und zwar
als einen nicht billigen (XIII 3, 3f.). Martial
nennt ausserdem den Atrectus (I 117, 8ff.) im
Argiletum (s. unter Atrectus) , den Secundus

) libertum docti Luecnsis mit einer Officin hinter

dem templum Pacis und forum Palladium (I 2),

sowie den Q. Pollius Valerianus (I 113). Seneca

de ben. VII 6, 1 lehrt uns einen Dorus librarius

kennen, der Bucher Ciceros gekauft hatte (s. Eh.
Mus. XLIX 57 If.). Ohne Nennung von Namen
spricht Gell. V 4, 2. XVIII 4, 1 von librarii;

die bei Muratori 943, 2 (C. Calpetanus Sil-

vestrus bibliopola), Orelli 4154 (M. Ulpius Aug.
lib. Dionysius bibliopola) und Orelli 4211 (On.

• Pompeius Pkrixius doctor librarius de sacra

via) mit Namen von Buchhandlern angefuhrten

Inschriften sind gefalscht (s. CIL VI 1507*. 3005*.

3413*). Von Lukian adv. ind. 2 und 24 werden
wegen der SchSnheit, bezw. der Sorgfalt ihrer

Abschriften geruhmt die (SifiXtoyQaqxii (c. 24)

Kallinos und Attikos (6 doidi/iog). Mit letzterem

kann sehr wohl Ciceros Freund gemeint sein,

dessen Verhaltnis zum B. dann von Lukian falsch

aufgefasst ware; s. u. 'Azxixiava [arxlyoaya]

.

> Dagegen schildert er ebd. 4 die Buchhandler seiner

Zeit als unwissend und halbgebildet. Auch bei

Kallinos konnte man an ein Missverstandnis Lu-
kians glauben und an den bei Diog. Laert. V
73 erwahnten Freund und Schiller des Philosophen

Lykon denken, dessen avexSoza fitflUa jener Ly-

kons Testament zufolge £m(iela>s herausgeben

sollte. GewOhnlich halt man sie fiir gleichzeitig

mit Lukian. Ein Anicius ortus ab urbe (v. 1),

aber exul (v. 2) wird in einem Gedicht der Anthol.
| lat. (nr. 764 Eiese) besungen , der den Aristo-

teles iibersetzte und als bibliopola VermOgen ab

Atltenaeis rapuit yaxis. Vom bibliopola, Buch-

handler, unterscheidet sich der librarius darin,

dass letzteres Wort den eigentlichen Buchschreiber

bezeichnet, niochte er als servus librarius einem

Privatmann, bezw. einem Buchhandler gehOren,

oder als Freigelassener selbstandig, allein oder

mit Hiilfe eigenen Personals, auf Bestellung oder

zum freien Verkauf Bucher abschreiben (s. Mar-
iquardt-Mau 151; auch Eh. Mus. XLIX 572).

Die Laden, fitjlhoiiioUia, tabernae librariae (Cic.

Phil. II 21), librariae (Gell. V 4, 1. XIII 31, 1),

tabernae (Hor. serm. I 4, 71. Mart. I 3, 1. 117,

10. 14 u. s.), befanden sich naturlich an verkehrs-

reichen Stellen der Stadt. Auf dem Forum sind ta-

bernae librariae bei Cic. a. 0., in der Kaiserzeit

trat besonders der vicus Sandaliarius (Gell. XVIII
4, 1. Galen. XIX 9 ev yoQ zot zaj 2ardaXa(>i'a>
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xad' d dt; jiXsiara twv iv 'Pcof-irj fiiflfoojccoleicov

laziv xrX.) als Buchhandlerviertel hervor; daneben
die vorher aus Martial angefiihrten Ortlichkeiten
und bei Gellius uberdies die Sigillaria (II 3, 5.
V 4, 1), beidemal, wohl nur aus Zufall, in Be-
zug auf alte, also antiquarisch verkaufliche Exem-
plare. Uber die Lage dieser Platze des alten
Bom vgl. Ch. Hiils en Rh. Mus. XLIX 630.

In den Buchladen lagen diejenigen Bficher,
auf welche die Aufmerksamkeit der Besucher vor 1

allem gelenkt werden sollte, aus (Gell. V 4, 1
ibi expositi erant Fabii annales u. s. w. IX 4,
Iff.); die Titel(?) und Proben der neuen Schriften
bedeckten die zum Laden gehorigen Siiulen, Pfeiler
und Thiirpfosten; s. Mart. I 117, llf. seriptis
postibus him et inde totis, omnes ut eito per-
legas poetas. Hor. serm. I 4, 71 Nulla taberna
meos liabeat neque pila libellos; vgl. auch a. p.
372f. Ein reger litterarischer Verkehr entfaltete
sich in den Laden (s. z. B. Gell. XVIII 4, 1 in',
multorum hominum coetu; anderes bei Mar-
quardt-Mau 827, 17). Die Bollen waren in
armaria untergebracht oder in eapsae (Stat. silv.
IV 9, 11 de capsa miseri libellionis) , und zwar
die gangbarsten Schriften zunachst den Handen
des Verkaufers (Mart. I 1 17, 15 de primo dabit
alterove nido; vgl. VTI 17, 5). Vgl. uberhaupt
unter Buch Abschn. IX.

In Bezug auf die Verbindungen des B.s von
Bom und andern Centren aus nach auswarts war S
die Ausdehnung der rOmischen Herrschaft und die
zunehmende Centralisation ihrer Verwaltung, mit
welcher das Wachsen des Handels und Verkehrs
Hand in Hand ging, jenen natiirlich giinstig. Zwar
kann man bei Cic. p. Sull. 42f. (s. o. S. 980) anneh-
men, dass die dort geschilderte Verbreitung eines
Schriftstiickes durch Organe der Verwaltung er-
folgte und nicht des B.s (ahnlich vielleicht Plin. ep.
IV 7, 2 und jedenfalls Cod. lust. ep. conf. a. 529
§ 5), aber aus Cic. ad Att. II 1, 2 von der Sennit 4
de consul, suo: (tu si tibi placuerit liber, enro-
lls ul et Athenis sit et in ceteris oppidis Orae-
eiae) ist zu folgern, dass schon zu Ciceros Zeit
auf griechischem Boden der B. der verschiedenen
Stadte unter sich genugende Fuhlung hatte, um
einer Schriffc die gewiinschte Verbreitung z"u sichern.
In Tomi freilich klagt Ovid (trist. Ill 14, 37f.)
keine Bucher zu haben. Dagegen stellt Hor. a.

p. 345 : hie et mare transit in Bom einem guten
Buche in Aussicht; s. auch u. a. Cat. 95, 5. Hor. 5«

c. II 20, 13ff. Ovid, trist. IV 9, 19ff. 10, 128.
Mart. I 1, 2. IH 95, 7. V 13, 3. VII 88, If. VIII
8, 4. 61, 3. 5. X 9, 3f. XI 3, 5. XII 4, 3f. Plin. ep.
IX 11,2 bibliopolas Lwjduni esse non putabam,
ae tanto libentius ex litteris tin's eognovi vendi-
tari libellos meos. GelL IX 4, Iff. (von Brun-
disium). Sulp. Sev. dial. I 23, 3ff. (vgl. Birt 362.
Marquardt-Mau 828, 10). Dabei ist indes zu
beacbten, dass der Mangel eines Autor- und Ver-
lagsrechts der Entwicklung eines regelmassigen i

B.s nach den Provinzen insofern hinderlich sein
musste, als die Buchhandler Boms, bezw. anderer
grosser Stadte nieht wissen konnten, ob nicht
andere Handler ihnen am auswartigen Orte mit
Exeraplaren von Schriften, deren Vertrieb sie
unternahmen, zuvorgekommen seien oder der Be-
darf an jenem Orte selbst befriedigt werde. Im
wesentlichen musste jener Handel sich also auf

fest bestellte Exemplare oder auf vOllig neue
Schriften beschranken; uberdies aber noch auf
solche, die in der Hauptstadt nicht niehr abzu-
setzen waren und deren Vertrieb also auswarts
versucht wurde (s. Hor. ep. I 20, 13f. . . . aut
tineas pasces taoiturnus inertes aut fugies Uti-
cam aut vitictus mitteris Berdam), falls sie nicht
ganz maculiert wurden (s. z. B. Hor. a. O. Cat.
95, 7f. Mart. Ill 2, 2ff. und dazu Friedliinder.
Auson. epigr. 34, If.). Fur die angesehenen christ-
lichen Schriften wurde die Maculierung verboten
durch das Concil. Trull, im J. 680/81 (s. Man si
XI 973). An centralen Verkehrseinrichtungen des
B.s fehlte es wohl ganz. Einzelne Buchhandler
verschiedener Orte konnten dabei sehr wohl unter
sich in Verbindung stehen; ausserdem machten
sie gewiss mit neuen Schriften selbst Geschafts-
reisen (als eunoooi) oder sandten .Beisediener' in
die Fremde.

0 3. Bucherpreise. Die Preise der Bucher
waren, obschon ein Autorhonorar nicht nachweis-
bar ist, auch zur Hohezeit der Litteratur im Ver-
haltnis zu den heutigen Preisen selbst in Bom
nicht sehr niedrig, da ja die Herstellung derExem-
plare auf Handarbeit beruhte (s. W. Schmitz
30; anders L. Friedliinder Sitt. Boms Ills
371f.). Nach Stat. silv. IV 9, 7ff. kostete ihn
selbst, von der eigenen Arbeit abgesehen (praeter
me), ein elegant ausgestattetes Exemplar eines

0 Bandchens (libellus) seiner Gedichte einen decussis
(21/2 Sesterzen = ca. 55 Pfennig); zum Geschenk
bestimmt, war es vermutlich durch einen liln-a-

rius geschrieben (vgl. Mart. II 1, 4ff.). Fur den
Verleger, der eigene librarii hatte, war der Her-
stellungspreis wohl etwas geringer. Martials epigr.
libellus wurde nach I 117, 15ff. in schoner Aus-
stattung von Atrectus fur 5 Denare (20 Sesterzen
= ca. 4,40 Mark) verkauft, nicht billig nach des
Dichters Zugestandnis (v. 18). Geht die Stelle,

) was hoehst wahrscheinlich ist, auf Buch I selbst,
nicht auf die alteren epigr. speet.. so fallt der
starke Umfang jenes ins Gewicht. Ebensoviel
(5 Denare) kostete nach Epict. diss. I 4, 16 die
Schrift des Chrysippos jicqI oQuijs. Das Buch
der Xenien dagegen, nur etwa ein Drittel so stark
als jenes, verkaufte Tryphon fur 4 nummi (4 Se-
sterzen = 87—88 Pfennig); noch beim halben
Preise konnte er seinen Vorteil haben (XIII 3,
Iff.). Man sieht, dass die Buchhandler Boms die

1 Gangbarkeit eines Artikels wohl ausniitzten, wo-
gegen sie bei andern natiirlich zuweilen Schaden
hatten. Nach obigem scheint etwa ein Sesterz
oder wenig mehr der Selbstkostenpreis eines Ver-
legers fur eine Bolle geringen Umfangs und ein-
facher Ausstattung gewesen zu sein (Handworterb.
d. Staatsw. II 746 setzte ich li/

2 Sesterzen wohl
etwas zu hoch an). Dasselbe ist aus Mart. I

66, Iff. zu schliessen, wo v. 4 (non sex paraiur
aut decent ,sopkos' nummis) auf ebensoviele Exem-

)plare einfacher Ausstattung (tomus vilis v. 3)
zum Selbstkostenpreise von je 1 num. geht, die
der Angeredete als seine eigenen Dichtungen an
Bekannte verteilte (von Bi rt 210f. wie von fried-
lander z. d. St. unrichtig erklart; s. dagegen
Handw. d. Staatsw. a. O.). Keinen Anhaltspnnkt
bietet z. B. Mart. XIV 194 und die Nachricht in
Act. apost. XIX 19, dass die Glaubigen in Ephe-
sos anstSssige Bucher offentlich verbrannten. deren

985 Buchloos Bucinator 986

Wert nachher auf 50000 (Drachmen) Silbers —
auffallend hoch — geschatzt wurde. Aus Lukian.
Cronosol. 16 lasst sich schliessen, dass ein flifiMov

twv naXaiwv gewOhnlich billiger war, als das

Exemplar eines modernen beliebten Autors. Wich-
tiger ist die Angabe des Edict. Diocl. in CIL III

p. 831, nach welcher ein Schreiber fur 100 Verse
bester Schrift 25 Denare (= ca. 45 Pfennig), fur

100 Verse sequ(ioris, bezw. sequentis, wie Th.
Mommsen erganzt hat) seripturae 20 Denare
(= c. 36 Pfennig) im Maximum fordern durfte.

Antiquarische Preise schwankten nngemein je nach
der Nachfrage und der Schatzung des einzelnen

Exemplares. Wahrend nach Gell. 113,5 fur ein

Exemplar des dritten Buches der Aeneis, das man
far das Autographon Vergils hielt, 20 aurei (= 500
Drachmen oder tiber 420 Mark) und nach Lukian.

pseudolog. 30 fiir ein (untergeschobenes) Buch des

Tisias 30 %Qvoovg (= 750 Drachmen) gezahlt

wurden, kostete nach Stat. silv. IV 9, 22 bei

einem kleinen Handler ein schadhaftes schlechtes

Exemplar des ,langweiligen' alten Brutus nur ein

gaianisches as. Gellius (IX 4, Iff.) kaufte zu
Brundisium in einem Laden viele Bollen alter

Unterhaltungslitteratur acre pauco, adductus mira
aique insperata vilitate. Bei seltenen Stiicken

holte man unter Umstanden vor dem Kauf den
Rat eines Sachverstandigen ein (Gell. V 4, If.).

Allgemeine Klagen uber die Habsucht der Buch-
handler finden sich bei Lucian. adv. indoct. 4,

sovvie in der von Th. Mommsen Herm. XXI
146 verOffentlichten , mindestens aus der Mitte

des
1

4. Jhdts. n. Chr. stammenden Dnterschrift

des Cheltenhamer Cod. nr. 12 266 (s. 0. S. 960);
vgl. auch Sulp. Sev. dial. I 23, 3.

[Dziatzko.]

BuchlooSj Castell im Trifinium der Kolchoi,

Alanoi und Misimianoi, Agathias III 15 zum J. 555

;

vgl. Anastasii hibliothecarii opera ed. Sirmond
ni p. 376 : aastrum regionis Misimianae, cuius

nomen Buculus est, iam in confinibus Alano-
rum situm, quod Alani nunc eaptum relinere

noscuntur. Es lag wohl in dem westlich an
Suanethi angrenzenden Hochthal Zebelda, nahe
der Klause Klyc, am Oberlaufe des Kodor (s.

Korax). [Tomaschek.]

Buchonla s. Buconia.
Buchsbaum, Nutz- und Zierpflanze, Buxus

sempervirens L., ni^og , buxus (Baum), buxum
(Holz). Vorkommen: Er gedeiht noch heut in;

Nordgriechenland (.Tufdgt), Makedonien (am Olym-
pos), Albanien, endlich in Italien (busso, bosso)

und Portugal. Im Altertum fand man ihn be-

sonders reichlich in Paphlagonien (ra KvzcoQa),

besonders stark entwickelt in Corsica, dagegen
kurz, schlank und wenig brauchbar am Olympos.
Vgl. Theophr. HI 15, 5. I 10, 3. V 7, 7. Strab.

XII 545. Plin. XVI 71. SprichvvOrtlich .-rofov els

Kvrcagov soviel wie Eulen nach Athen tragen,

Eustath. ad II. I 206 p. 88, 3. VgL Cgtorei

buxifer Catull. 4, 13. Undantem buxo Gytorum
Verg. G. II 487. Plinius (XVI 71) nennt noch
die Pyrenaen und den Berecynthus in Phrygien
als Orte seines Vorkommens. Sein ursprungfiches

VaterlanJ ist nicht festgestellt. Beschreibung:
Der Baum ist nicht gross, wachst an kalten und
rauhen Orten ; der korsische Honig verdankt ihm
seinen unangenehmen B.-Geruch ; die Blatter glei-

chen denen der Myrte (Theophr. Ill 15, 5). Er
wachst wild und ist immergrun (I 10, 3. 3, 3),

liebt die Berge (DTI 3, 1) und die Kalte (tptlo-

yoxQov IV 5, 1 ;
vgl. cans. pi. H 3, 3). Sein Holz

ist schwer (I 5, 5) und trocken (I 5, 4); vereint

Harte mit der Schwere (V 3, 1. 4, 1), fault nicht

(V 4, 2) und wird von den Holzwurmern gemie-

den (V 4, 5). Die Friichte reifen spat und sind

ungeniessbar (IH 4, 6). Das Mark ist kaum merk-
1 lich (I 6, 2. V 5, 2. 5, 4). Der Baum ist wenig
verastelt (I 8, 2) und wachst schnell empor (ev-

av^iaraxov'i III 6, 1). In den Garten von Baby-
lon kam er nicht fort (IV 4, 1). Vgl. die Be-
schreibung bei Plinius (XVI 70f. 204. 212. 226.

231) und in den Geop. XI 9. Nutzbar ist das
treffliche Holz vielfach (Theophr. V 7, 7); so zu

Jochen (H. XXIV 269), Stielen fur Hammer und
Bohrer (Theophr. V 7, 8), Kreiseln (Verg. Aen.

VII 382. Pers. Ill 51), Klarinetten und Saiten-

instrumenten (Ovid. met. XIV 537; fast. VI 697.

Claudian de rapt. Pros, ni 130. Prop. V 8, 42.

Theocr. XIX 110 u. s. w.), Kammen (Ovid. fast. VI
229. Iuven. 14, 194), Kaseformen (Colum. r. r.

VII 8, 7), Gotterbildern (Theophr. V 3, 7. Paus.

VI 19, 6), Buchsen (Lucian. Asin. 14), Schreib-

tafeln und Tafelbildern (Prop. IV 23, 8. Poll. X
59. Schol. Hor. epist. I 6, 74 u. s. w.). So hiess

buxum geradezu ,Klarinette, Kamm, Kreisel'; so

hiess ,Buchse' nv£is, .Schreibtafel' nv£iov ; so bildete

man das Wort jivgoygayecv (Artem. oneir. I 53);

so kommen ,Bussole' und ,Biichse' von buxum-
her. Endlich brauchte man es zu Fournieren und
Drechslerarbeiten: xMvn naQcuivfrs (Poll. X34);
torno rasile buxum (Verg. Geo. II 448) u. s. w.

Vgl. Bltimner Techn. II 253f. LenzBot. 658f.

Als Zierpflanze diente der Baum, da er sich gut

beschneiden liess (Mart. Ill 58, 3). So gab man
ihm die Gestalt grosser Tiere (Firm. Math. VIII

10). In der Beligion spielt er die Bolle vieler

Immergrfins, er ist den Unterirdischen geweiht

und der Aphrodite verhasst. Verl. Murr Pfl. in

d. Myth. 99f. [Max C. P. Schmidt.]

Bucilianus (Bovxofoavog), Bruder eines (sonst

unbekannten) Caecilius, nahm an der Verschwo-

rung gegen Caesar teil und brachte ihm in der

Curia (also war er Senator) is to fisTaqiQsvov eine

Wunde bei, Appian. b. c. II 113. 117. Im Juli

710 = 44 bereitete er in Gemeinschaft mit Brutus,

Cassius, Sestius und anderen CaesarmOrdern lu-

eulenta navigia zur Flucht vor, Cic. ad Att. XVI
4, 4. Erwahnt auch ebd. XV 17, 2. [Klebs.]

Bncina. 1) Bucinfnja, wie es scheint, kleine

Insel bei Sardinien , lib. Pontine, vita Pontiani

(z. J. 235: deportati ah Alexandro in Sardinia

insula Bucina) ; wohl identisch mit dem auf der

Tab. Peut. gezeichneten Bovenna. S. Boaris.
[Hulsen.]

2) S. Bukinna.
3) Ein schneckenfSrmig gewundenes Horn

(Plin. n. h. LX 103. Veget. IH 5. Ovid. met. I

335). Auf Monumenten nicht nachweisbar.

[v. Domaszewski.]

Bucinator, Blaser, der mit der Bucina das

Signal giebt, wie es scheint, nur fur den Lager-

dienst. So fiir die AblSsung der Wachen bei Tag
(Senec. controv. Ill prooem. Senec. Thyest. 798)

und bei Nacht (Polvb. VI 35, 12. Liv. VII 35, 1.

XXVI 15, 6. Propert. V 4, 63. Silius VII 154.
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Front. I 5, 17. Caesar b. c. II 35, 6. Cic. pro
Mur. 22), auch fiir Beginn und Ende der cena,
Tacit, ann. XV 30. Polyb. XIV 3, 6. Bucina-
tores in alien TruppenkOrpern, Buggiero Diz.
epigr. I 1050f., auch bei den Vigiles, v. Do-
maszewski Die Fahnen 8. [v. Domaszewski.]

Bucinobantes, ein Zweig der Alamannen (s. d.),

der zur Zeit Valentinians seine Wohnsitze Mogon-
tiacum gegenttber hatte, Amm. Marc. XXIX 4, 7.

sammenfallend mit der im Itin. Hierosolym. 609
genannten mutatio ad quintum decimum, also

in der Nahe des heutigen Andria. S. Mommsen
CIL IX p. 33. [Hiilsen.]

Budaia, Ortschaft in Indoskythia, am Mittel-
lauf des Indos, zwischen Pentagramma und Naa-
gramma. Ptol. VII 1, 61. Lassen Ind. Alt. Ill
144 denkt alien Ernstes an einen Buddhatempel;
Saint-Martin sucht den Ort zwischen Alor und

Auch in der Not. Dign. oc. VI 17. 58 erwahnt. 10 Mithan-k6t und vergleicht Bodh-pur und Budhya

;

Zeuss Die Deutschen 9. 310. J. Grimm Gesch.
d. deutschen Spr. II3412. Much Deutsche Stamm-
sitze 21. Vgl. den Artikel Buconia. [Ihm.]

Bucinnm. Aureum bueinum, Ort (wahr-
scheinlich Strassenname = vims a/wrei bueini)
in der vierten Kegion von Rom (Not. u. Curios,
urb. bei Jordan Top. II 546), unweit der por-
tieus absidata, des Apollo sandaliarius und
templum Telluris , also etwa bei S. Quirico e

Giulitta und Tor dei Conti. [Hiilsen

Bucinus portns verzeichnet Holder Altcelt.

Sprachschatz e. v. aus den Acta SS. IX Oct. 533
unter Verweisung auf Abtieini partus (s. d.) der
Not. Gall. IX 10 (Var. Buceni). Port-sur-Sa6ne,
dep. Haute-Sa6ne? [Dim.]

Bncolas, Freigelassener des Claudius oder des
Nero; seitdem heisst er: Ti. Claudius Aug(usti)
lib(ertus) Bucolas. Er fiihrt die Titel praegu-
stator triclinarc . . procurator) a munerib(us),
proc(urator) aquar(um), proe(urator) castrensis 30
(CIL XI 3612) und ist als proc. aquar. noch zur
Zeit des Kaisers Domitian thatig: Bull. com. XVIII
(1890), 179, 1. Seine Mutter Sulpicia Cantabra,
seinen Sohn Q. Claudius Flavianus kennt die bereits
genannte Inschrift CIL XI 3612. Vgl. Borghesi
Oeuvres IV 340. [Henze.]

Bncolici milites s. BovnoHot Nr. 1.

Buconia, Wald in Germanien, Greg. Tur. II

40 eumque ille (rex Sigibertus) egressus de Co

Yule denkt gleichfalls an Budhya, das westlich
vom Indus und siidlich vom Bolanpass liegt. Die
arabischen Geographen kennen in Ober-Sindh und
in Kaccha-Gandava (Qandabil) ein nomadisches
Volk Bodha, welches das baktrische Karael ziich-

tete und den ackerbauenden Zott benachbart war

;

aber die ptolemaeische Ortschaft lag weiter gegen
Norden. [Tomaschek.]

Budalia, vicus von Sirmium-Mitrovica in Pan-
20nonia inferior, 8 mp. von der Stadt entfernt auf

der Strasse nach Cibalae-Mursa (Vinkovce-Esseg)

;

Geburtsort des Kaisers Decius (It. Ant. p. 268.
Eutrop. IX 4. Aur. Vict. ep. 29, 1 : Bubalia, ygl.

Caes. 29, 1. It. Hieron. p. 562 : Vedulia). Momm-
sen CIL III p. 422. Kiepert Formae orbis an-
tiqui XVTI. H. Schiller Geschichte der rOm.
Kaiserzeit I 804, 3. [Patsch.]

Budaron s. Bud or on.

Budaxicara s. B u d u x i.

Buddarus (BV&&ARVS), gallischer Vasen-
fabricant der Kaiserzeit; Dragendorff Bonn.
Jahrb. XCVI 106. [C. Robert.]

Budeia {Bovoeia). 1) Nach Steph. Byz. eine
phrygische Stadt, Nonn. Dion. XIII 511; vgl.

Beudos. [Ruge.]

2) Stadt in Thessalien, s. Budeion.
[Oberhummer.]

3) Epiklesis der Athena in Thessalien, Lykophr.
359 nebst Tzetz. Steph. Byz. s. BovSeta. Eustath.

Ionia civitate transaeto Rheno per Buconiam 40 Horn. II. 1076, 27. B. dem Sinne nach gleich
(Var. Buehoniam, Bocdhoniam) silvam ambulare "

"

disponeret. Buconia, (von boko, = fagus) bezeich-
net nach Zeuss (Die Deutschen 9. 311. 344) zu-
nachst nur die Koln gegeniiberliegenden Wald-
hflhen, erst spater wurde es Name der Buchen-
waldungen an der Rhon und dem Vogelsberg.
Much Deutsche Stammsitze 21. Vgl. die Buci-
nobantes (auch Bacenis silva). [Ihm.]

Buconice, Ortsname auf einem in Bruchloch

Buzyge und der Epiklesis der Athena Boarmia
(s. d.), kennzeichnet die Gottin als die Erfinderin

des Pflfigens, indem sie zuerst die Rinder an-
schirrte, Welcker Griech. GOtterl. II 301. O.
Miiller Orchomenos 186. Preller Griech. Myth.
I 222, 1. Burnouf Legende athe'nienne 84.
Topffer Attische Geneal. 137, 2. [Jessen.]

4) Heroine, deren Sagengestalt sich offenbar
aus dem thessalischen Kult der Athene B. ent-

im Luxemburgischen gefundenen Inschriftfrag- 50 wickelt hat, und als solche die Gemahlin des
ment, Revue archeol. n. s. XXXII (1876) 176ff.
Rhein. Jahrb. LXVII 5. Vorangeht Mogontiac . .

.

Wohl identisch mit Bonconica (Tab. Peut.) oder
Baueonica (Itin. Ant.), dem heutigen Oppenheim.
Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Buconis Turris, Ortsname aus Mauretania
Tingitana, Geogr. Rav. Ill 11 p. 164. Vielleicht
identisch damit Boxxavov fjfisqov , bei Ptol. IV
1> 15. [Dessau.]

Bucra s. B r u c a.

M. Buculeius, homo neque meo (= Orassi
oratoris) iudiedo stultus et suo valde sapiens et
ab iuris studio non abkorrens, Zeitgenosse des
Redners Crassus, Cic. de or. I 179. [Klebs.]

Bndae {Budas, Geogr. Rav. IV 35 p. 282 P.

;

Sudas Guido 47 p. 485) oder Rtidae (Rudas Tab.
Peut.), Station der Strasse von Butunti nach Ca-
nusium, 15 mp. von Rubi (Rugge), wohl zu-

Ktymenos und die Mutter des Erginos. Schol.
II. Townl. ed. Maass II 197 zu XVI 572. Eu-
stath. comm. H. p. 1076 26. Der phthiotische

Ort Bovdsiov soil nach ihr benannt sein. Sie
ffihrte auch den Namen Bov&yri und war dann
die Tochter des Lykos, Schol. Apollon. Rhod. I

185. Vgl. K. O. Miiller Orchomenos und die

Minverz 185. Toepffer Att. Genealogie 137,2.
[Kern.]

60 Budeion (Bovdeiov), nach II. XVI 572 eine

Stadt, in welcher der Myrmidone Epeigeusherrschte.
Die Schol. und Eustath. z. St. setzten sie nach
Thessalien, bezw. Phthiotis oder Boiotien, Etym.
M. nach Thessalien oder Epeiros, Steph. Byz.
nach (dem thessalischen) Magnesia. Letztercr,

der sie BovSsta nennt und s. $ixuov das Ethni-
kon Bovdievs giebt, leitet von dort den Beinamen
Bovdeia her, wclchen Athene in Thessalien fuhrte
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(Lykophr. 359). Vgl. Bd. II S. 1947 und Bu-
deios. [Oberhummer.]

Budeios (Bovdetog), eponymer Grtinder der

thessalischen oder epeirotischen Stadt Budeion

oder Budeia, Sohn des Argos, Schol. B(L)V II.

XVI 572 und Eustath. z. d. St. p. 1076, 29. Steph.

Byz. s. BovSeia ; nach Seleukos bei Hesych. =
avotjzo;. Der Bovdiog, mit dem ein bellender

Hund verglichen wird bei Lysippos (Hs. Xqv-
ouixog, corr. Meineke) frg. 8 Kock (CAF I 702f.) 1

ist unerklart; vielleicht liegt ein Doppelsinn zu

Grande: a. grosser molossischer Hund aus epei-

rotisch (molossisch ?) Budeia, b. Bullenbeisser von

dtai-povg. [Tiimpel.]

Budenicus, topischer Beiname des Mars auf

auf einem in der Nahe von Ucetia (TJzes, Gall.

Narb.) gefundenen Altar CIL XII 2973 Marti

Budehiefo] Ordtus Severi filius. Den Ort ver-

mutet man (Allmer Revue epigr. I p. 132)

in dem Namen des bei Uzes gelegenen Dorfes <

B^zuc (?). Die Bewohner heissen Budenicenses

auf der aus derselben Gegend stammenden In-

schrift CIL XII nr. 2972 und p. 832. Vgl. Bull,

epigr. I 56. V 197. Holder (Altcelt. Sprach-

schatz s. Budenicum) scheidet die Budenicenses

von dem Ort, der unter dem Schutz des Mars

B. stand. [Him.]

Budidai (BovSidai), Adelsgeschlecht auf der

Insel Aigina, benannt nach Budion, dem Vater

der Oinone, nach der die Insel ehemals Otvcovrj i

geheissen haben soli, Schol. Pind. Nem. VI 53

o Aibvfiot <prjoi • Jiooorjxei yodipeiv BovSidai ' ye-

veodai ydo rira Bovdicova iv Alyirrj, drp' ov xard-

yeoftat ysvedv rfjv rcov Bovdidwv. Der Stamni-

vater des Geschlechts und seine Tochter die Epo-

nyme der Insel Oinone wurde auch von Pythai-

netos im 1. Buche seiner AiyivrjTixd erwahnt (Schol.

Pind. a. a. O. ). Vgl. Tzetz. Lyk. 175.

[Toepffer.]

Budinoi (BovdTvoi, Bovdivol), ein grosses Volk •

des skythischen Nordens, fiber dessen Wohnsitze

Herodot IV 21 folgendes berichtet: ,Geht man
iiber den Tanals, so bewohnen das erste Land,

reinen Steppenboden ohne alien Baumwuchs. auf

15 Tagereisen gegen Norden hin die Sauromatai

;

dariiber liegt ein zweites, ganz dicht mit allerlei

Holz bewachsenes Land, wo die B. wohnen. Weiter

hinauf folgt in einer Strecke von sieben Tage-

reisen eine EinOde, hinter welcher gegen Osten

die grossen Jagervolker der Thyssagetai und Iyr-

kai (s. d.) herumstreifen.' Wie wir sehen wer-

den, liegen in den beiden letztgenannten Volkern

unverkennbar die Wogulen an der Cusso-wa und
sodann die Jflgra oder Ugrier des Ob-Gebietes vor.

Die EinOde bezieht sich auf die einst walderfull-

ten Cfergelande der uralischen Kama (s. Rhas).

welche noch jetzt bei den Kazan-Tataren ,Fluss

der EinOde' Colman-idel genannt wird. Das sar-

matische Steppengebiet reichte von der Tanais-

miinde an bis zur Breite von Vororiez und Sara-

tow hinauf. Somit bleibt fur das grosse Wald-

gebiet der B. der Raum ubrig. den seit der Zeit

der Volkerwanderung und der hunnischen VOlker-

sturroe die Wolgaflnnen (Mordwa, Ceremis und
Permier)' inne haben. Zu Herodots Zeit jedoch

sassen die Mordwa (s. Androphagoi) am oberen

Borysthenes an der Seite der Litauer, und die

Ceremis (s. Melanchlainoi) am oberen Tana'is.

Deinnach fallt das Volkstum der B. mit der per-

mischen Gruppe (Wotjaken und Syrjanen) voll-

standig zusammen; allerdings sind diese Permier

nachmals, gedrangt durch die hunno-bulgarischen

Stamme, noch weiter hinauf, die Kama und Wjatka

entlang, in das Gebiet der nordischen Nadelwal-

der. wo sie noch heute hausen, eingezogen.

Lehrreich ist nun die weitere Schilderung der

B. bei Herodot. IV 108. 109: ,Die B. bilden ein

grosses und zahlreiches Volk mit hellblauen Au-

gen und ganz rotem Haar ; sie sind Eingeborene
ihres Landes (im Gegensatz zu den eingewan-

derten hellenischen Ansiedlern, den Gelonoi, s. d.),

fiihren als Jager eine unstete Lebensweise und
fressen, die einzigen unter jenen Volkern, Lause.

Ihr Land ist ganz dicht mit allerlei Wald be-

wachsen, und in dem dicksten Walde liegt ein

grosser voller See und ein ringsum mit Rohr be-

wachsener Sumpf; im See werden Fischottern,

' Biber und andere Tiere mit vierschrOtigem Ge-

sicht gefangen, mit deren Balgen man die Pelze

verbramt.' In fabuloser Weise lasst ferner Hero-

dot. TV 102. 119ff. neben den librigen skythischen

Stammen auch die B. an dem Verteidigungskriege

gegen die Perser teilnehmen ; er berichtet end-

lich IV 105, dass ein Menschenalter vor dem
Zug des Dareios die aus ihren Wohnsitzen durch

Schlangen vertriebenen Neuroi bei den B. Zuflucht

fanden. Das grosse Gebiet der B. umfasste das

) Stromgebiet der mittleren Wolga. zumal die siid-

lichere Waldregion, wo Linden und Eichen uber-

wiegen ; die Menschenzahl der permischen Stamme
hat aber im Laufe der Zeiten stark abgenommen.

Den Syrjanen sind noch jetzt lichte Augen und
Haare eigen ; die Wotjaken zumal besitzen nach

Gmelin, G. Miiller, Pallas und M. Busch
,lichtgelbe oder sogar feuerrote' Haare und ,blaue.

grime und graue' Augen ; dieser finnische Typus
mochte sich infolge Mischung mit den benach-

) barten Sarmatai , welche erwiesenermassen auch

auf den Sprachschatz der Permier eingewirkthaben,

zu besonderer Starke entwickelt haben. Das Zer-

beissen der Lause wird fur viele NordvOlker be-

statigt. Als Jager, welche den Pelztieren (Zobeln,

Mardern und EichhOrnchen) nachstellen, werden

gerade die Permier (IleQfiiot Chalkokondj'les III

132) allezeit hervorgehoben ; die hellenischen Ge-

lonoi mochten das Grauwerk nach Tanais und

Olbia auf den Markt gebracht haben. Jener an

3 Fischottern, Bibern und Seehunden so reiche See

wird von Kruse auf den BSlo-ozero oder Valget-

jarwi bezogen, wo noch jetzt ein Zweig der Ja-

men (s. Iamoi) haust, der im Mittelalter (s. Va-

sina) unter dem Namen Vesi, Visu und Wizzi

ob der Pelzlieferung beriihmt war; und ausge-

dehnte Rohrsumpfe finden wir am Nordufer der

mittleren Wolga, an der Sura, der unteren Oka
und an der Kl'azma ; an das haufige Vorkommen
des Bibers erinnern hier zahlreiche Ortsnamen.

0 Die Zuwanderung der Neuroi (s. d.) von den Ost-

lichen Zuflussen der Weichsel zu den B. war wohl

keine dauernde ; erst der russische Chronist Nestor

berichtet von einer vollen Auswanderung sloveni-

scher Radymici und Wjatici ins Land der Wot-

jaken. Die permischen Wotjaken nennen sich

Ddy oder Ud'-murt ; der Name der alten B. mochte

,Wasserleute, Flussanwohner' bedeutet haben, auf

Grund von wotj. tcu, cerem. wild, mordw. wed
,
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suom. tvede- ,Wasser'; dazu das Adjectiv cerem.
tciidim, mordw. wederi , estn. wedin.

Aristoteles bei Ael. hist. an. XV 33 gedachte,
nach Berichten der Tana'itai, eines budinischen
Ortes Kariskos, wo grobwollige schwarze Schafe
gezogen wurden ; zu diesem Namen vergleiche man
perm, kar', karys ,Schlag, Verhau, Peste, Stadt,'.

dim. karysok. Derselbe erhielt aueserdem Nach-
richten vom Dasein eines Jagdtieres im Lande
der B.

,
xdgavSog genannt (s. d. Lex.) , das die

Naturforscher dem nordischen Ben gleichstellen,

obwohl man auch an den stidlicher yerbreiteten
Elcb oder Elen denken kann; dieses Wort zeigt
deutlich eine sarmatische Participialform , sei es

tarailt os. tharond ,einherjagend', oder Saraflt
,schreitend, weidend'. Alle spateren Zeugnisse
liber die B. (s. Ukert Geogr. d. Or. u. R. Ill

2, 537flF.) sind aus Herodot gezogen und ob steter

Verwechslung mit den Gelonoi wertlos. Erst zur
Zeit der gothischen und hunnisehen Volkersturme

'

tritt der hohere Norden wiederum in den Vorder-
grund (vgl. z. B. Acatziri).

Herodots Schilderung hat wiederholt die Phan-
tasie der gelehrten Forscher besch&ftigt, und so-

wohl die Wohnsitze der B. wie die Abkunft dieses
Volkes sind nicht immer richtig bestimmt wor-
den. tlber die Wohnsitze urteilte zuerst sach-
gemass Heeren Ideen I 2, 278; vgl. ferner
Hansen Osteuropa 32. 174. Koppen Nordge-
stade des Pontus 68. 71. v. Bar Kl. Aufsatze \

III 79. 85. Bonnell Beitr. zur Altertumskunde
Kusslands 113. Dagegen hatte Safafik Slav.
Altertiimer I 184ff. die B. nach Weissrussland ver-

legt, Kruse Urgeschichte des estnischen Volks-
stammes 256ff. zu hoeh hinauf an den .Weissen-
see'. Einige Forscher glaubten in den B. eine
Colonie indischer .Buddha-Verehrer' zu entdecken

;

Mannert Geogr. Ill 118. und Hailing De flava
gente Budinorum, Berol. 1834 hielten sie fur leib-

haitige Germanen und Gothen ; Safafik 189ff. 4

stempelte sie zu Slawen, und Bandtke Polnische
Geschichte, Krakau 1822, legte dem Namen das
slawische Wort tcoda .Wasser' zu Grunde; Zeuss
Die Deutschen 703 nahm eine Verwandtschaft der
B. mit den sarmatischen Alanoi an ; ausfuhrlichere
Nachweise uber die Gleichheit der B. und der
permischen Finnen bot der Unterzeichnete in seiner
Abhandlung ,iiber den sk}'thischen Karawanenweg
nach Innerasien', S.-Ber. Akad. Wien CXVII
1888, 19—32. Vgl. die Artikel Bodinoi, Bo-

5

dua. [Tomaschek.l
Budioi (BovSioi), nach Her. I 101 einer der

sechs Stamme der Meder. Oppert erklart den
Namen als .Ackerbauer'

,
pers. budiya (?) ;

vgl.

Sayce zu obiger Stelle. [Weissbach.]
Budion (Bovdicov). Aiginete, Vater der Insel-

eponyme Oinone, Ahnherr des Geschlechtes der
Budidai. Didymos und Pythainetos in Schol. Pind.
Nem. VI 53. Vgl. d. Art. Budidai.

[Toepffer.] 6(

Budorgia (BovSogyig), Ort in Germania Magna
bei Ptolem. II 11, 14, vielleicht das heutige Par-
dubitz (nach C. Muller)? Vgl. Budoris.

[Dam.]
Budorignm (BovSogtyov), Stadt im inneren

Germanien bei Ptolem. II 11, 13, vielleicht das
heutige Brieg. Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.

[Ihm.]

Bndorls (BovSogig), Ort in Germania Magna
von Ptolem. II 11, 14 erwahnt. Er lag in der
Nahe des Bheins, nach C. M tiller u. a. das heu-
tige Biiderich bei Wesel (?). Vgl. Budorgis.

[Ihm.]
Budoron (BovSogov, BovSmgov,BovSagov, Bov-

Sogtov) hiess die Nordwestspitze der Insel Salamis,
Megara gegenuber, auf welcher die Athener ein
gleichnamiges Castell angelegt hatten, um von

10 dort aus den Schiffsverkehr von und nach Me-
gara zu uberwachen, Thuk. II 93, 4. 94, 3. Ill

51, 2. Ephor. frg. 66 nach Steph. Byz. Diod. XII
49, 3. Strab. X 446. Dodwell Travels I 579f.
und Velsen Arch. Anz. 1855, 115* beschreiben
auf der jetzt durch eine Fahre mit dem Festland
verbundenen, daher Ilegafia genannten Landspitze
westlich vom Kloster der Pan. Phaneromeni noch
wohl erhaltene Beste der alten Befestigung, welche
zum Teil noch jetzt erkennbar sind. Bursian

JO Geogr. I 365. Karten von Attika XXHI und
Milchhofer im Text hiezu Heft VII—VIH S. 35.

[Oberhummer.]
Budoros (BovSogog, BovSojgog), Fluss bei

Kerinthos an der Ostkiiste von Euboia, Strab. X
446. Ptol. in 14, 22 (15, 25). Nach Bursian
Geogr. II 402 der bei Kerinthos selbst miindende,
aus zwei Quellarmen (Kereus und Neleus?) stro-

mende Fluss von Manduti, nach Miiller zu Ptol.
a. a. 0., dem jetzt auch Kiepert Formae XV

lOfolgt, der Sstlich davon in die. Bucht Kimasi
miindende Bach Stringolakos. [Oberhummer.]

Budroe (var. Budrae, Budroae, Budorae, Bu-
ditiae), zwei Inselchen, welche Plin. n. h. IV 61
neben Leuce (s. Leukai) an der Kiiste von Kreta
gegenuber Kydonia nennt. Nach Bursian Geogr.
II 542f. die beiden Inselchen der Sudabai; vgl.

Admiralitatskarte nr. 1658 (Sudabai) und nr. 2536 a
(Kreta West), sowie die Karte von Kreta in Ztschr.
Ges. Erdk. 1866 Taf. VII, wo jedoch der Name

0 auf das westlich von Kanea (Kydonia) liegende
Inselchen H. Theodoros bezogen wird , auf das
vielmehr das 'Axohwv (Koixrj) des Stad. m. m. 342f.
['Axvxog bei Steph. Byz.) passt. S. auch Mfiller
zum Stad. und Kiepert Formae XII.

[Oberhummer.]
Budna s. Burdua.
Buduxi, in Numidien, funf Millien von Sigus,

Tab. Peut.; derselbe Ort vielleicht beim Geogr.
Eav. Ill 3 p. 149 gemeint (Budaxicara).

) [Dessau.]

Bilffel (fiovs Slygtoe= bos bubalus, vgl. A u b e r t-

Wimmer Arist. I 65; fiovftakog urspriinglich
die Gazelle, nicht der Biiffel; vgl. Hehn Kul-
turpflanzen and Haustiere6 590). Die Urheimat
des B.s ist Indien: der Bigveda erwahnt ihn
des ofteren (vgl. V. Hehn a. a. O. 459). Nach
Aristoteles (h. anim. n 4) , dessen Beschreibung
des wilden Ochsen auf den B. passt, war er in

Arachosien heimisch. wo ihn die Makedonier auf
) dem Zuge Alexanders kennen lernten , und von
dort verbreitete er sich weiter nach dem Westen.
Nach der Beschreibung des Aristoteles war er

schwarz, von starkem KOrperbau, hatte eine ge-

bogene Nase und mehr nach hinten gerichtete

Horner. Fur sejn erstes Auftreten in Italien liegt

das Zeugnis des Paul. Diac. hist. Lang. IV 11
vor, der berichtet, dass unter der Begierung des

longobardischen Konigs Agilulf (596 n. Chr.) die
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bubali Verwunderung erregten. In Griechenland
kommt er noch heute vor, in Italien nur in den
weniger angebauten Gegenden, wie in Calabrien
und den pontinischen Siimpfen. Vgl. 0. Keller
Tiere des klass. Altertums 63. [M. Wellmann.]

Buffadensis (civitas) in Numidien ; bekannt
aus der africanischen Bischofsliste des J. 484
(Not. Numid. nr. 63, Halm Victor Vitensis p. 65).

S. auch Bofetana civitas. [Dessau.]

Bugarma s. Bagaraca.
Bngenes (Bovysvr)g)

, Epiklesis des Dionysos
bei den Argivern, welche unter Opfern fur Hades
und Trompetenschall den Dionysos B. aus der
'Alxvovla lifivr) (s. o. Bd. I S. 1583) bei Lerna
emporriefen, Plut. Is. et Osir. 35 (nach Sokrates
mgl Solcov FHG IV 498, 5), vgl. quaest. conviv. 4;
quaest. Graec. 36. Poll. IV 86. Bovyevr/g wie tav-
goyevr)g bei Orph. frg. 160 Abel weist hin auf die

stierartige Bildung des Gottes, tiber welche das
Nahere bei Welcker Griech. Gotterl. II 597ff.

Preller Griech. Myth. I 695. 713f. Stephani
Compte rend. p. 1863, HOff. A. W. Curtius
Stier des Dionysos 4ff. Wieseler Getting. Nachr.
1891, 367ff. [Jessen.]

Buget oder Bugeth, Ort im siidlichen Gallien
beim Geogr. Eav. V 3 p. 341 (Guido c. 80 p.

514) neben Sextantio, Aquae Convenarum, Eu-
scino, Baeterrae u. a. genannt. Statt Buget er-

scheint beim Geogr. Eav. IV 28 p. 245 in der-

selben Umgebung der Ort Abate. Die beiden
scheinen identisch zu sein. Vgl. Burr e a. [Dim.]

Bugins, keltischer Gott, dem die in Tarquim-
pol (Lothringen) gefundene Inschrift Orelli-Hen -

zen 5882 (Bitgio M. Monianivs Magnus v. s.

r. m.) geweiht ist. Vgl. die Eigennamen Bu-
gius, Bugia (Holder Altcelt. Sprachsch. s. v.).

[Ihm.]

BovyXmaaov, .Ochsenzunge'. Vielleicht An-
chusa italica Betz., oder Anchusa officinalis L.

Beide heissen noch heute in Italien bu-glossa, jene ,

aber in Griechenland jSodoyl&ooa, diese nach
Lenz Behauptung (Bot. 534; von Berendes Phar-
macie bei d. alt. Viilk. , nicht bestatigt) in den
Apotheken buglossum. Den Namen hat sie von
der Gestalt: bourn linguae similis (Plin. XXV 81).

Sie hat niederliegende, stachlige, dunkelgefarbte
Blatter (Diosc. m. m. IV 126). Der {SovyZaooos
bei Athenaios VII 288 ist ein Fisch. In Wein
geworfene Blatter der Pflanze erheitern die Zecher
(Diosc. m. m. IV 126. Plin. XXV 81. Macer Flor.

;

1187f.; vgl. 1878ff.), Murr Pfl. in d. Myth. 213.

[Max C. P. Schmidt.]
Buguntes s. Burgundiones.
Buiza s. Quiz a.

Bukaia (Bovy.ma), Stadt in Phokis am Par-
nassos, benannt nach der jahrlichen Verbrennung
eines Eindes zur Erinnerung an die deukalionische
Flut, Etym. M. [Oberhummer.]

Bukaioi (Bovxatoi), Variante fiir Abukaioi, s. d.

Bniarteros (6 Bovudgrcgog)
, Nicand. ther. (

217 und Schol., ein mit Felstrummern bedeekter
Berg in Asien, auf dem es Nattem (exiSvai) vou
einer und mehr Ellen Lange giebt. [Btirchner.]

Bokasa (Bovxaoa), Berg auf Kypros unter-
halb des Troodos, in welchem angeblich Gold ge-
funden wurde, [Aristot.] frg. 266 Eose (wahr-
scheinlich aus Theophrast, s. Oberhummer Cy-
pern 177fF.).

'

[Oberhummer.]
Pauly-Wissowi III

Bukates, Sohn des Glaukos aus Tanagra,
gay>c{>86g, siegt in den Sarapieien zu Tanagra
zwischen 100-70 v. Chr., IGS I 540.

[Kirchner.]

Bukation (Bovxaxiov), Stadt in Aitolien, In-

schrift bei Bazin Mem. s. l'Etolie (Arch, miss.'

scient. II 1) 369, 11. [Oberhummer.]
Bukatios [Bovxariog) , Monatsname der Ka-

lender des westlichen Mittelgriechenlands, von
(Boeckh CIG I p. 733 aus fiovv xalveo&cu abge-
leitet, und sicher mit einem Feste Bovxdna
(vgl. Boeckh CIG I p. 733) zusammenzustellen.

1) Boiotien : nach Plutarch. Pelop. 25 in Theben
erster Monat des Jahres ; in Theben IGS I 1777,
in Hyettos 2808, in Chaironeia 8316. 3325. 3329.
3357. 3364. 8866. 3878. Gleichungen: Collitz
nr. 1872 rmv Boionwv . . . firjvog Bovxaxiov , iv

Aei.(polfg] 8e . . . fiqvdg BloixgoTiiov ; nr. 2149 Sv
'Egeivscu . . . fitjpog Bovxaxiov , iv AelcpoTg Se . .

.

i fir/vog Bovxaxiov; vgl. auch die Einwendungen,
welche Plutarch gegen den Vers in Hesiods Erga
502 erhebt (Proklos z. St. und Hesychios s. Atj-

vaidiv). 2) In Delphi (CIA II 545, 45) innerhalb der

jxgcoxa i£dfitjvog Colli tz nr. 2223. 2184. Wieder-
holt begegnen uns Gleichungen: mit dem aito-

lischen Kalender Collitz nr. 2135 xwv Ahxolobv
. . . fiijvog Ilavdfiov, iv Si AzlfoTg . . . /njvog Bov-
xaxiov, ahnlich nr. 2123. 2134. 2305; mit Am-
phissa: 2223 iv Acl.rpoTg ... fit)vdg Bovxaxiov,

i iv Se 'Afupioa . . . (irjvog 'Aygsoxvmvog, nr. 2093
iv 'Afupiooq . . . fir/vog 'Aygeaxvmvog , iv AeX<potg

Se . . . fiqvdg Bovxaxiov; mit Phokis nr. 1755
xa>v Ql>oiXEo>v . . . fttjvog ivSexdxov , iv AekyoTg
Se . . . firjvog Bovxaxiov; mit Ereineos nr. 2149
iv 'EgEiveq) firjvog Bovxaxiov , iv AeZyoTg Se . . .

firjvog Bovxaxiov. 3) In Amphissa nr. 2141 iv

'Afitpiooq ... firjvog [Bovxajxiov, iv AehpoTg Se

... firjvog AaiSatp[ogiovj ; in Chaleion nr. 2204
iv AslipoTg Se . . . ftrjvog Boa&oov, iv Se Xa).eiq> . .

.

fir/vog Bovxaxiov; in Ereineos nr. 2149 iv 'Egei-

veQ . . . /ir/vog Bovxaxiov, iv Ael.rpoZg Se . . . fir/voe

Bovxaxiov, aus der ngwxa isafir/vcg. 4) In Ai-

tolien nr. 1795 xwv Alx(o).u>v . . . fir/vog Bovxaxiov,
iv Aelqaotg Se . . . firjvog AatSatpogiov, ebenso nr.

1986. 5) In Lamia Bhangabe' Ant. hell. nr.

951 = Fick bei Bezzenberger Beitrage VI
1881, 326 nr. 11 C. Sinnverwandt ist Bovyo-
vicov, s. d. Vgl. C. F. Hermann Griech. Monats-
kunde 49f. [Kubitschek.]

Bukephala. 1) Td Bovxitpala (Arriau. an.

V 19, 4. 29, 5. Plin. u. a.
,

r) BovxeydXa Diod.

XVII 95. Ptol. in 26, 8. Steph. Byz. s. Boos
xe<foJ.ai. Curt. IX 3, 23 ; Biteephale lust. XII 8,

8; Bovxecpatia Strab. XV 698. Plut. Alex. 6; de
Alex. fort. 1, 5; Bovxe<pd).eia Steph. Byz. s. v. He-
sych.

;
fj Bovxetfa/.og 'A).E^dvSgEta Peripl. mar.

Erythr. 47 ; Alexandria Bucefalos Tab. Peut.

Geogr. Eav. H 1), Stadt am Hydaspes (Vitasta,

prakr. Bidasta, jetzt Bihat oder Ghalam), von
Alexander nach Besiegung des Poros 326 an der

Stelle erbaut, wo er den stark angeschwollenen

Strom uberschritten hatte, und nach seinem in-

folge des Alters beim tbergange oder in der

Schlacht verendeten Streitrosse Bukephalas be-

nannt; zu gleicher Zeit wurde am Orte der Schlacht

zurFeier des Sieges am gegenseitigen Ufer Nikaia
gegriindet. Der Bihat fliesst in gestrecktem Laufe
gegen Siiden, 20 miles unterhalb Ghalam an einer

32
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von Westen her streichenden waldigen Anhehe
(axga Arrian. an. V 11, If.) vorfiber, wobei in
seinem Bette bebuschte Inseln auftreten ; hier be-
flnden sich am rechten oder westlichen Ufer die
Ruinen der Feste Darapur (= Udinagar bei Bur-
'nes Travels in Penjab II 50) und seit 1832 die
neue Ansiedlung Dilawar; hier wird der Strom
rait Hiilfe einer Insel am leichtesten passiert; hier
darf demnach B. gesucht werden. Weiter abwarts
liegt am gegenseitigen ostlichen Ufer die Peste
Mong, die Statte des Sieges fiber Poros, also von
Nikaia. Der Strom macht dann eine Wendung
(*egen Westen, und 2 miles vom rechten Ufer liegt

unterhalb jener Hoheuziige, 10 miles sudwestlich
von Dilftwar, der Ort Salalpur, wo Alexander nach
seinem Marsche von Taxila aus sein grosses Lager
bezogen_ hatte, bevor er iiber den Strom setzte.

So vereinigen sich am besten die Andeutungen,
welche Arrian, Strabon und Plutarch nebst Cur-
tius fiber die Ortlichkeiten geben

; vgl. hierfiber

!

Alex. Cunningham Geogr. of ancient Indial59ff.
mit Plan Taf. IV. Nach Plin. VI 77 war B. Vor-
ort der Asini, welche drei Stadte besassen und
unterhalb der Cecaeae (sir. Kaikaya, Kekaya; s.

Ceae) hausten, denen 24 Stadte eigen. B. bliite

im Gegensatz zu dem spater nicht mehr erwahnten
Nikaia noch wahrend der indoskythischen Herr-
schaft, wie aus Ptolemaios, dem Periplus und der
Tab. Peut. erhellt; bei Darapur oder Dilawar
wurden Miinzen aus der indoskythischen Zeit ge- i

funden. [Tomaschek.]

2) Ein Vorgebirge der argolischen Halbinsel,
welches Paus. II 34, 8 westlich von Skyllaion
nennt. Doch leidet seine Eeihenfolge an einer
Verwirrung und ist B. wahrscheinlich an der Sud-
westspitze der Halbinsel, Spetsaes gegeniiber, zu
suchen, Bursian Geogr. II 86f., 3. 101, 2; vgl.

Bukephalos. [Oberhummer.]
Bukephalas (Bovxe<pd).ag). 1) Ein von Buke-

phala Nr. 2 verschiedenes Vorgebirge der argolischen 4

Halbinsel, s. Bukephalos. [Oberhummer.]

2) Lieblingsross Alexanders d. Gr., das nur
von diesem selbst geritten wurde; es starb im
J. 326, unmittelbar nach der Schlacht am Hv-
daspes, an Altersschwiiche (Arrian. V 19, 4ff.

[danach exc. Vat. 183]. Onesicr. frg. 9 = Plut.
Alex. 61), nicht, wie die gewohnliche Tradition
lautete, infolge von Wunden, die es in der Schlacht
empfangen (Plut. a. 0. Gell. n. a. V 2, 4; vgl.

Arrian. V 14, 4). Alexander griindete zu seinen 5
Ehren eine Stadt Bukephala is. d. Nr. 1). Vgl.
auch Plut. Alex. 6 (wohl nach Chares). Curt. VI 5,

18. Diod. XVII 76, 5f. (wo es wohl irrtiim-

lich ein Geschenk des Korinthiers Demaratos ge-
nannt wird). Plin. n. h. VIII 154 (Solin. 45, 8ff.l.

Gell. V 2. Strab. XV 698. Schol. Arist. Nub. 23.
Plut. de soli. an. 14. 5. Max. Tvr. diss. XIV 4.

Hercher Epist. gr. 777. Ps.-Cailisth. I 13. 17.

Iul. Val. I 7. 9. Sternbach Wien. Stud. XVI
13ff. [Kaerst] 6

Bukephalia. 1) S. Bukephala Nr. 1.

2) S. Bukephalitai.
Bnkephalitai. BovxtrpaXtzai • ovzo) ydo y.al

<%<oj Geaoa/.oviy.tjg, Steph. Byz. s. BovxeydJ.eia.
TafelThessalonica 23f. vermutet, dass GeooaXlag
zu lesen sei. [Oberhummer.]

Bukephalos [Bovxt(paXog Xiur]v, partus Buce-
phalus), Hafen an der Westkuste des saronischen

Meerbusens, zwischen 'A&yvalcav Xifrfv (Plin. An-
thedus, s. Nachtrage) und Kenchreai, Ptol. Ill

14, 33 (16, 12). Plin. n. h. IV 18. Es ist wohl
derselbe, welcher bei Steph. Byz. s. BovxetpdXeca
als BovxerpdXag Xifirjv xijg 'Axxixijg bezeichnet
wird, was offenbar durch Missverstandnis von 'Ax-
xixijg bezw. 'Axxfjg (s. Akte Nr. 3) entstanden ist,

s. Miiller zu Ptol. a. a. 0. und Bursian Geogr.
II 23, 1 , wo jedoch ohne zwingenden Grand B.

0 = Peiraios (s. d.) gesetzt wird. Vielmehr scheint
der Vorsprung nordwestlich von Porto franco, bei
welchem sich die Kiiste nach Westen wendet, als

BovxecpaXog (oder BovxscpaXov) bezeichnet worden
zu sein und hienach auch die westlich anstossende,
auf den Karten namenlose Bucht den Namen er-

halten zu haben. Dieses Vorgebirge ist offenbar
bei Mela II 49 mit Bukephalos gemeint; vgl.

iibrigens Bukephala Nr. 2. [Oberhummer.]
Bukera (Bovxsga), Name eines Sees, Etym.

)M.
;
vgl. Bukera'is. [Oberhummer!]

Bukerai's (Bovxegatg)
, Quelle im Gebiet von

Plataiai, Theon und Seren. in Etym. M. Philo
18 a (FHG III 575). [Oberhummer.]

Bovxtgag s. Bockshornklee.
Bukinna (Bovxtwa)

,
angehliche Stadt Sici-

liens, Steph. Byz., wohl missverstandlich aus dem
zweiten Namen der sonst Phorbantia genannten
Insel in der Gruppe der Aegates, der bei Plinius
III 92 Bucion lautet. Jetzt Levanzo. [Hulsen.]

) Bukiris, Ort in Unteragypten, vermutlich das
jetzige Abukir, an der Kuste, 23 Km. Ostrich von
Alexandria, CIG 4814 (Letronne Rec. des inscr.

II 307). Die Identification, die lautlich aufs beste
stimmt (vgl. Busiris = Abusir), wird dadurch
unterstiitzt, dass in der betreffenden Inschrift die
Tochter eines Mannes aus B, (Bovxsigetxijg) nach
dem in der Nahe von Abukir gelegenen Orte
Menuthis heisst (Mevov&idg), vermutlich weil dieser
die Heimat ihres Vaters war, wahrend eine zweite

1 Tochter ihren Namen IId<po; offenbar von der
Heimat ihrer Mutter Kvxgia trug, vgl. Letronne
a. a. 0.

"
[Sethe.]

Bovx6Aeioi, eine den attischen Phratrien
entsprechende Abteilung einer Phyle von Kamiros.
IGIns. I 695, 82. "[Hiller v. Gaertringen.]

Bukoleion (jiovxoXeiov) in Athen, wird als

altester Sitz des Archon Basileus von Aristot.

'A&ijv. .to/.. 3 aus dem Umstand erschlossen, dass
hier am Anthesterienfeste die Basilissa dem Dio-
nysos nach einer noch zu seiner Zeit ublichen
Sitte angetraut wurde (s. o. Basileion); d. h. die

Feier fand nach Aristoteles ursprfinglich im Ge-
biet des Basileus, nicht in dem des Dionysos statt.

Mithin hat man ohne Grand das B. in den Be-
zirk des Lenaions verlegen wollen, in dem ge-
wisse andere Festacte der Anthesterien begangen
wurden (so zuerst Curtius Arch. An z. 1891. 69
und Maass Herm. XXVI 184, 1. besonders De
Lenaeo et Delphinio [1891]; dagegen Judeich
Bbein. Mus. XLVII 56). Zulassig" ist diese rasch

herrschend gewordene Annahme schon deswegen
nicht, weil das B. nach Aristoteles a. a. 0. akfjalov

rov xovzavsiov d. h. in der Nahe des einzigt-n

historisch bekannten Prytaneions am Nordabhang
der Burg lag. Was das B. selbst war oder be-

deutete. lasst sich noch nicht mit Sicherheit er-

kennen. Curtius Stadtgesch. Ath. 51 versteht
darunter eine kOnigliche Meierei mit Schlachthaus

;
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Maass De Lenaeo Vlf. erklart es als den Hirten-

platz, wo der Heros Ikarios von trunkenen Hirten

getotet wurde (vgl. auch denselben Giitt. gel.

Anz. 1889, 816, wo er auf das attische Geschlecht

der Bukoliden hinweist). Wilamowitz Aristot.

u. Ath. II 42 halt es fur die Statte, wo Diony-

sos als Stier (vgl. Aiowoog Tavgog in Thespiai

und Elis) verehrt wurde; Dieterich De hymn.
Orphic. 11 vermutet, wie Maass Herm. a. a.

0. , dass es nach den bei mystischen Diensten

beschaftigten (iovxoXoi benannt sei. Noch andere

meinen, einen Zusammenhang zwischen ihm und
dem [lovxoXixog auf der Inschrift eines dionysi-

schcn Thiasos construieren zu dtirfen, welche bei

den Ausgrabungen am Westabhang der Burg unter

den Trummern des Festhauses dieses Thiasos auf-

gefunden wurde (Athen. Mitt. XIX 260 Z. 122);

so schon Poland Griech. Stud. Lipsius dargebr.

84. 87 und DOrpfeld selbst Athen. Mitt, XIX
149; doch erklart sich jetzt Maass Orpheus 56.

62 mit Recht gegen einen solchen Zusammenhang.
tFber die vermeintliche Identitat des B. mit dem
Buzygion s. d. [Wachsmuth.]

Bukoleon (BovxoXemv) hiess in Constantinopel

ein innerhalb der Linien des grossen Kaiserpalastes

hart amMeere gelegenerundwohlbefestigterPalast-

bau, der von Nikephoros II. Phokas (963—969)

mit grossem Aufwand hergestellt wurde und noch

unter den lateinischen Kaisern (damals Bucca
honis genannt) als Residenz diente. Doch geht

:

der Name und die urspriingliche Anlage bis in

das Altertum zuriick, denn Kodinos (d. aed. p. 100

Bonn.) und die ITdzgia Kwvox. bezeugen, dass

Theodosios II. (408—50) den Palast angelegt hat,

s. DucangeConst.Christ.il 4, 6(S. 119f.). Ban-
duri Imp. Orient. Ill 9. IV 475f. 678f. Ebenso sagt

AnnaKomn.ni 1 a. E., dass der gleichnamige Hafen

izdXai ro)v xgovwv qjxodo/trjzo ; wahrscheinlich war

derselbe, als unentbehrliche Beigabc zum Kaiser-

palast, schon von Constantin d. Gr. angelegt worden.

Anna Komn. a. a. 0. Zonar. XVI 28. Georg. Kedr.

II 49f. Bonn. u. Io. Skyl. (s. Banduri) fiihren

den Namen auf die marmorne Gruppe eines ein

Rind erwfirgenden LOwen zurfick, welche am Hafen

aufgestellt und noch im J. 1532 vorhanden war,

wie aus den Berichten der Venezianer Petro Zen

und Sagredo hervorgeht, s. MordtmannEsquisse
topogr. 54. Dass man den Namen, der natiirlich

wie Bovxoha, Bovxo/.sTov u. a. lediglich von

fiovxoXo; abzuleiten ist, durch ein derartiges Bild-

werk, dem wir doch wohl antiken Ursprung zu-

schreiben mussen, zu erlautern suchte, deutet auf

das hohe Alter der an der Ortlichkeit haftenden

Bezeichnung, wie auch der Palast und die Kirche

der Blachernai (s. d.) die Erinnerung eines alt-

einheimischen Localnamens fortpflanzten. Zur
Topographie des Hafens und Palastes B. vgl. ausser

dem, was Mordtmann 52ff. (vgl. den dazu ge-

horigen Plan) anfuhrt, noch J. v. Hammer Con-

stantinopolis I 122ff. Lab arte Palais imperial

(Par. 1861) 91 T. n. Pa spates BvSavz. MeJ.hm
113—119; Bv(avr. 'Ardxzoga 301—305 (Plan).

Hertzberg Hist. Ztschr. LI (1883) 461f. Reber
Abhandl. Akad. Munchen, Hist. Kl. XIX (1891)

772f. (Plan). Meyers Turkei U 222f. (Plan).

[Oberhummer.]

Bukolia (Bovxoha). 1) Ortlichkeit bei By-

zantion, s. Bukolos Nr. 1. [Oberhummer.]

2) S. BovxdXoi Nr. 1.

BovxoXiaofj,6s, ein Hirtengesang. Athen. XIV
619 a zahlt unter den <pSat, die bei den verschie-

denen Beschaftigungen iiblich sind, den /?. — eine

Hs. uberliefert ^ovxoXtofiog — als den Gesang der

Hirten auf; Diomos, ein sicilischer Hirte, habe die

Sangform (to sTSog) erfunden, Epicharmos habe

im Alkyon (p. 220 L.) und im Odysseus Nauagos

(p. 248) dessen Erw&hnung gethan. Da bei Athen.

XIV 618 c unter den avXr/osig, die zu Tanzbe-

gleitung bestimmt sind, neben xm/iog und yiyygag

auch ein ftovxohofiog genannt wird, so kOnnte die

Frage entstehen, ob dieser f!ovxoho/j4g etwa als

ein dionysischer Tanz (vgl. Luk. de salt. 79; s.

Bovxolot) zu scheiden sei von dem /?. , dem
Hirtengesang. Bei Eustath. H. 1164, 12 und

Etym. M. 208, 9 ist fur den Hirtengesang der

Name fiovxohofidg uberliefert, bei Hesych ist viel-

leicht neben ft. (fislonoiag xtvog sldog xai &gx*>-

otwg) fiovxoUof.i6s ausgefallen. [Reisch.]

Bnkolidal (BovxoUdai). l)Ithakesisches Adels-

geschlecht (Plut. quaest. gr. 14). Es ist mOglich,

dass zwischen dem Athener Sphelos, der in der

Ilias (XV 338) Bovxoli&n? d. h. Sohn des Bov-

xolog genannt wird, und dem ysvog xwv Bovxo-

XiH&v auf Ithaka irgend ein genealogischer Zu-

sammenhang bestanden hat. da sich in den Ge-

schlechtersagen der Athener Beziehungen zu Ithaka

nachweisen lassen, z. B. bei den Ke<paXl6ai. Auch
wird man das ithakesische ysvog der KoXidSai

neben die attischen KoXXibai (Hesych. ysvog Ida-

yevaiv) stellen diirfen. Wie die KoXidSai, so wer-

den auch die BovxoXldm ihren Ahnherrn im Epos

gesucht und gefunden haben. Vgl. Aristoteles bei

Plut. quaest. graec. 14. [Toepffer.]

2) Name von drei Patren der zur Phyle Althai-

menis in Kamiros gehOrenden .Phratrie' der Xv-

xgUioi, IGIns. I 695, 30ff.

[Hiller v. Gaertringen.]

Bukolik. I. Litteratur. Die altere Lit-

teratur ist wegen der falschen Auffassung der

kunstmassigen B. vOllig veraltet. Man hat in

dem Glauben, dass Theokrit (mit seinen Nach-

folgern) alte volkstiimliche Hirtenpoesie direct

nachgebildet habe, einen Gegensatz zwischen ihm

und der zeitgenOssischen alexandrinischen Dich-

tung zu construieren versucht und sich durch die

berechnete Naivetat des Dichters tauschen lassen.

So zuletzt A. Lang Theocritus and his age (Ein-

leit. zu seiner Ubersetzung, London 1892), der

vom Standpunkt des Folkloristen den Dichter

beurteilt und uberall zu falschen Schlussen ge-

langt (vgl. Berl. phil. Wochensehr. 1893, 776).

Der nicht sehr tiefgeschOpfte Aufsatz von R.

Gosche .Idyll und Dorfgeschichte im Altertum

und Mittelalter' Archiv fur Litteraturgesch. I

169—227 ist ebenfalls wenig fordernd. Indem

man das Volkstiimliche u. a. in einer genauen

strophierten Gliederung zu flnden glaubte, ist man
i zu verwegenen Responsionstheorien gelangt, die

jetzt wohl ziemlich uberwunden sind. Eine richtige

Wiirdigung Theokrits hat M. Haupt 1849 ange-

bahnt (Opusc, 1 252), ihmfolgten Meineke (Theo-

critus Bion Moschus, Berlin 18563 mit glficklicher

Erklarung des angeblichen Hirten Titvros in den

Thalvsien) und Hartung (Die Bukoliker, griech.

und deutsch IX—XVIII, Lpz. 1858, meist wust und

unkritisch). Ohne erhebliche Forderung ist Rib-
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becks popular geschriebener Aufsatz Die Idyllen
des Theokrit, Preuss. Jahrb. XXXII (1873) 58—98;
einiges Neue (nach Andeutungen Useners) bietet
Holm Geschichte Siciliens II 298—321. 49S (chro-
nologisch verfehlt). Erst nach langem Zwischen-
raum bat v. WilamowitzDe Lycophronis Alexan-
dra (Greifswald. Lektionsverz. 1883) 12 die Frage
durch den Nachweis der Echtheit der theokri-
teischen Syrinx und die Ausdehnung der Meineke-
schen Beobachtung auf andere theokriteische Hirten
wesentlich gefOrdert. Eine Ausfuhrnng seiner Ge-
danken giebt C. Haeberlin Carmina figurata
Graeca^, Hannover 1887, leider mit vielen halt-
losen Einfallen, die er in den Epilegomena (Philol.
N. P. HI 649) durch neue vermehrt hat. Zuletzt
ist die Entstehung der B. von Beit zenstein
im vierten Kapitel seines anregenden Buches Epi-
framm und Skolion, ein Beitrag zur Geschichte
er alexandrinischen Dichtung, Giessen 1893 (Vor-

arbeit Eostocker Lektionsverz. 1891/92, 5), leider ',

von einem falschen Gesichtspunkt, behandelt wor-
den (Genaueres in den Besprechungen von 0
Crfusius] Litt. Centralbl. 1894, 724. G. Knaack
Berl. phil. Wochenschr. 1895, 1160). Die folgende
Skizze giebt in dem Theokrit betreffenden Teil
nur einen Auszug nieiner in den .Hellenistischen
Porschungen' ausfiihrlicher begriindeten Ergeb-
nisse wieder. Die jungste Revision der Prage
durch Helm Theokritos und die bukolische Poesie
Jahrb. f. klass. Phil. 1896, 457—472 bietet nichts 8
Neues.

II. Die antike Uberlieferung. ilber den
Ursprang der bukolischen Poesie besitzen wir
eine Anzahl Berichte (Evoeoig rmv fiovxohxibv
in der Einleitung zu den Theokritscholien. Dio-
med. Ill 486, 17 K. Prob. in Verg. bucol. comm.
p. 2, 8K. Serv. praef. in bucol. [Isid. orig. I 28,
16]. Schol. Bemens., Jahrb. fur Philol. Suppl. IV
741, 51ff. Hag.). Alle gehen trotz kleiner Ab-
weichungen im einzelnen auf eine gemeinsame 4
griechische Quelle zuriick, und zwar auf einen
alten Commentar zu Theokrit aus der besten Zeit
(Theon?), dessen Bericht Probus durch allerhand
leicht auszusondernde Zusatze erweitert hat. Wenn
wir die mehrfach erwahnten mythischen Erflnder,
wie Daphnis u. a., die keiner Erklarung bedflrfen]
ausscheiden, so haben wir mit drei an verschie-
denen Orten localisierten Legenden zu rechnen.
Die eine, die Griindungssage des Artemistempels
zu Tyndaris auf Sicilien. erzahlt, dass Orestes, 5(
nachdem er seine Blutschuld in Bhegion getilgt
hatte, das Bild der taurischen Artemis in jene
Gegend brachte und sie gemeinsam mit seinen
SchifFern und einheimischen Hirten in Liedern
feierte (iiber die Varianten vgl. Welcker Kl
Sehriften I 405). Artemiskult fur Tyndaris ist
bezeugt (Votivrelief CIG 5613b), Orestes selbst
aber ist nach den neuesten Forschungen als eine
dem Dionysos verwandte Gottheit anzusehen (Wide
Lakon. Kulte 82): somit sind die rSta jzo^ftara
zu Ehren der Artemis verstandlich, aber zur Er-
klarung der tvoeoig t<ov povxohxioy tragen sie
nichts bei und haben wohl auch nichts damit zu
thun. Die dritte Erklarung, in dem griechischen
(verkiirzten) Texte durch die Worte 6 Sk ubjdf/g
Xoyog ovtos eingeleitet und dadurch besonderer
Beaehtung empfohlen, sucht den Ursprung in einer
Artemisfeier zu Syrakus. Vor der Herrschaft Hie-

rons (Diomedes) oder vor der Tyrannis Gelons hatte
die Gottin nach einem Aufstande die hadernden
Burger miteinander versohnt, oder sie hatte eine
(Vieh-) Seuche gestillt (daher ihre Epiklesis Lyaia).
Urn ihren Tempel, der zur Erinnerung an diese
Thatsache gegrundet wurde, einzuweihen, kamen
Hirten in die Stadt, die Weinschlauche, Kuchen
in Gestalt von Tierfiguren und Banzen mit aller-
lei Samereien trugen, zogen in Syrakus umher
und sangen das Lob der Gsttin. Diese Sitte er-
hielt sich in der Folgezeit: wir horen, dass die
Hirten in der beschriebenen Tracht, mit einem
Kranz und Hirschgeweihe auf dem Kopfe, einen
Knotenstock in den Handen, den Vorubergehenden
aus ihrem Schlauche spendeten und sich in Wett-
gesangen vernehmen liessen, wobei dem Sieger
der Kuchen des Besiegten zuflel. Wahrend die
einen in der Stadt singend umherzogen und Same-
reien auf die Thurschwellen streuten, gingen die

lOandern auf die umliegenden Dorfer, sammelten
Gaben ein und wunschten den Spendern Gliick
in volkstumlichen priapeischen Versen, von denen
der Schluss mitgeteilt wird (Bergk PLG* in
672). Dieser religiose Brauch artete allmahlich
in eine Art Bettelei aus, die spater so gewerbs-
massig betrieben wurde, dass diese sog. Buko-
listen oder Lydiasten in fernen Landern zu fin-
den waren. Zu der syrakusanischen Kultuslegende
tritt die in unsern Berichten an erster Stelle mit-

0 geteilte lakonische, die den Ursprung der ,Hirten-
lieder' in die Zeit der Perserkriege verlegt. La-
konische Jungfraaen, die sonst zum Peste der
Artemis Karyatis zu singen pflegten, hatten sich
aus Purcht vor den Peinden verborgen. Da traten
Landleute ffir sie ein und feierten in ihrer Weise
die Gottin durch Hirtenlieder. Diese Sitte blieb
fur die Folgezeit bestehen, da die ,fremde Muse'
gefallen hatte. Die Festbrauche beim syrakusa-
nischen Artemisfest sind nicht ohne Analogien:

) entsprechend dem Viehsterben kennt die Gnin-
dungslegende der attischen Eiresione Misswachs
im Lande

; Brote mit mannigfachen Figuren ver-
ziert oder Kuchen in allerhand Gestalten, Gefasse
mit Honig, 01 und Wein, aus denen gespendet
wrrd,^ fehlen ebensowenig in ihrer Procession, wie
das Gabeneinsammeln zum Schluss (Mannhardt
Antike Wald- und Feldkulte 220fF.) , das bei den
Koronisten und Chelidonisten zugleich mit den
dazu gesungenen Liedchen wiederkehrt (Welcker
1408 und besonders Mannhardt 244). Das doch
wohl als Maske gedachte Hirschgeweih findet
aus dem von Mannhardt Wald- und Feldkulte
I 540 behandelten Umlauf Vermummter seine Er-
klarung (vgl. das Vasenbild Berlin 1697 bei
Poppelreuter De comoed. attic, primord., Diss.
Berl. 1893); endlich der Sack mit Panspermie
gefilllt erinnert an die Panspermie bei den Thar-
gelien und Pyanopsien. So erscheinen diese
volkstumlichen Brauche und Lieder' gut bezeugt,
fur die Prage nach dem Ursprung der B. geben
sie freilich nichts aus (Welcker 408), und nur
schwache Spuren fuhren weiter. Der syrakusa-
nischen Legende liegt die Tendenz zu Grande,
die bauerliche Poesie, deren Existenz seit alte-
ster Zeit vorausgesetzt zu sein scheint, mit der
verfeinerten stadtischen Kultur in Einklang zu
bringen; indem man nach einer festen Datierunt;
suchte, vei-fiel man auf die Zeit der Griindung
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des Artemistempels. Die beiden iiberlieferten An-
satze schliessen sich gegenseitig nicht aus : sie

weisen ziemlich deutlich auf Epicharmos, den
Zeitgenossen Gelons und Hierons I., bei dem wir
zuerst unverkennbareBeziehungen aufvolksmassige
Hirtenlieder finden, die das Interesse der hoheren
Stande an diesen Dingen bekunden. Epicharm
erwahnt ein noifisvixbv fisXos mit Flotenbeglei-
tung (frg. 130 L.) und gedenkt zweimal (p. 220 L.
h 'Alxvovi ['Akxvovet O. Jahn] xal iv 'OSvooeT
vavayqi p. 248) des sikelischen BovxoXog Diomos,
des Erfinders des fiovxohaofiog, der zugleich Tanz-
und Plotenweise war (Hesych. s. v. Etym. M. 208, 10.

Tryphon frg. 109 Vels.). Ausserordentlich wich-
tig wflrden diese abgerissenen Citate sein, wenn
Hollands Vermutung (De Polyphemo et Galatea,
Lpz. Stud. Vn 156), (dass der 'Odvaasve vavayog
mit dem Kvxlcoyi identisch sei, sich bewahr-
heitete; sie scheint aber durch die Citierweise
ausgeschlossen. Auch auf Lieder zu Ehren der
Artemis (Chitonia) kommt Epicharm zu sprechen

(p. 252 L. iv 2<piyyi- Kal to rag XnwvCag avkrjaazon

rig ftoi pikog). Ob die fingierten Namen seines

Vaters, Tityros, Chimaros, Thyrsos (Suid. s. 'Eni-

/ae/iog. Iamblich. vit. Pyth. 241), die zum Teil

wieder in dem theokriteischen Kreise auftauchen,
mit Rttcksicht auf das Interesse des Dichters
an dem volkstumlichen Hirtengesange gewahlt
sind (Lorenz p. 48, anders Welcker III 279),
ist naturlich nicht auszumachen , aber immerhin 1

der Erwiigung wert. Diomos aber ist schwerlich
zu trennen von dem Eponymos des attischen De-
mos Diomeia, dem igmficvog des Herakles; ihm
zu Ehren ward ein Ofter von den Komikern er-

wahntes Pest gefeiert (Harpokrat. s. iv Aioprioig

'HoaxXeiov). Es gab eine Genossenschaft von
sechzig Mannern, die an den Diomeen sich und
andere durch Spasse neckten und ergotzten und
so bertlhmt waren, dass Kfinig Philipp von Ma-
kedonien, iiber dessen Vorliebe fur die fufioi ye- <

).o(cov xal jtottjrai aioxQ&v qofidrwv Demosthenes
(II 19) sich ereifert, gegen ein anstandiges
Geldgeschenk ihre Witze in Abschrift sich aus-

bat (Hegesand. bei Athen. VI 260 b. Telephanes
ebd. XIV 614 d). Unter der Voraussetzung,
dass ahnliche (doch wohl im Kult begriindete)

Neekereien an einem in Syrakus zu vermuten-
den Diomeenfeste stattfanden, kOnnte man in

dieser Genossenschaft das Prototyp des spate-

ren bukolischen Verbandes erblicken, dessen Wett-

1

und Neckreden in kunstmassiger Umbildung
bei Theokrit vorliegen. Doch das ist unsicher.

Es genugt, einen Einflnss Epicharms auf Theo-
krit zu constatieren : nicht nur der Verfasser

des Epigramms auf die alteste Ausgabe seiner

Gedichte lasst ihn sich riihmen, keine fremde
Dichtungsart sich angeeignet zu haben (richtig

erklart von Bethe Eostocker Lektions - Verz.

1896, 9), sondern er selbst preist Epicharm in

einem (echten) Epigramme (Anth. Pal. IX 600) f

in Ansdriicken, die eine genaue Bekanntschaft
mit dem grossen Komiker verraten. Bei dem
Mangel aller einschlagigen Pragmente ist dieser

Einfluss 'im einzelnen leider nicht mehr festzu-

stellen (vgl. noch Hesych. s. flovxoXmofiog, wo der
erste Teil der Glosse auf Epicharm zuriickzugehen
scheint), doch darf vielleicht auch hier auf die

Wettgesange und Streitscenen der theokriteischen

Hirten hingewiesen werden, die man als Nach-
bildungen der alten Agone (altestes Beispiel das
Certamen Homeri et Hesiodi, s. o. Bd. I S. 867)
auffassen mochte. Wortgefechte zweier gegen ein-

ander streitenden Chore gehoren wohl mit zu den
altesten Bestandteilen der Komoedie (Zielinski
Gliederung der att. Komoedie 249ff. Kaibel Herm.
XXX 80, vgl. auch das ianfSi&iv Allrjlotg, in dem
Aristot. poet. 4 die ersten Keime der Komoedie

) findet); leicht mochte sich ein Straf- oder Preisge-
richt (wie noch vielfach in den deutschen Past-
nachtsspielen) anschliessen. Solche und ahnliche
Scenen werden auch bei Epicharm nicht gefehlt
haben (eine schwache Spur eines Wettstreites
zwischen ITS und Qdkaooa findet Crusius Gott.
Gel. Anz. 1890, 132 im frg. 9 p. 215 L.), und
das steht wieder im Einklang mit den Berichten
iiber die syrakusanische Stiftungslegende , die

ubereinstimmend die Wettgesange der Hirten
> um den Siegespreis hervorheben. Diese Form
des Agons hat in anderen Dichtungsgattungen
weiter gewirkt: sie begegnet wieder in der sym-
potischen Elegie (Theogn. 993—996; den An-
klang an Theokrit I 61 hat Eeitzenstein
bemerkt) und tritt in der Form der scharf per-

sonlichen 2vyxo(oeig im hellenistischen Zeitalter

wieder auf (Alkaios von Messene nach Polyb.
XXXII 6, 5; scherzhaft gewandt von Meleagros
bei Ath. IV 157 b), von denen die erhaltenen spa-

i ten Nachbildungen (avyxQioig MsvdvSoov xal <Pi-

ktoricovog und Vespas indicium eoei et pistoris

iudice Vuleano PLM IV 326) nur eine dttrftige

Vorstellung geben. Es bleiben noch die lako-

nischen aus dem Kult der Artemis Karyatis heraus-

gesponnenen Anspriiche zu erortern. Den diony-

sischen Charakter dieser Gottin hat Wide (Lakon.

Kult. 108, Stellensammlung 102, vgl. oben Bd.
II S. 1388) mit Eecht hervorgehoben. Auch hier

ist das Eindringen der landlichen Muse in die

stadtische Peier nicht zu verkennen (Diomedes);
bei den MadchenchOren mochte man am liebsten

an Alkmans Parthenien denken, in denen es an
gegenseitigen Neekereien der Choreutinnen nicht

gefehlt zu haben scheint (Bethe Proleg. zur
Gesch. d. Theaters im Altert., Lpz. 1896, 30ff.,

vgl. Diels Herm. XXXI 339ff.); auch an die

Wettgesange der spartanischen MannerchOre (Plut.

Lyk. 21) sei erinnert. Beriihrungen mit Syra-

kus ergeben sich aus anderen lakonischen Kulten
der Gottin: so finden wir das Herumtragen von
Geback in Tiergestalten (s. o.) im Pestbrauch der

Artemis IlaQ&evog (Sosibios bei Athen. XIV 646 a),

die possenhaften xvonroi (Hesych.) an den Festen
der lakonischen Artemis Korythalia kehren als

Vermummte xara 'ItaUav (?) wieder, pgvdXixa,
derbkomische und obscone Tanze von Maskierten
in Weibertracht aufgefuhrt (Wide 10, vgl. Weber
Quaest. Lacon. , Diss. Getting. 1887, 56) hatte

Ehinthon erwahnt (frg. 18 Volker, der p. 45 Ver-

besserungsvorschlage zu den stark verderbten He-
sychglossen macht), derselbe Ehinthon, der auch
eine mystische Bukolenscene parodiert hat (Cru-
sius Bh. Mus. XLV 265) — alles abgerissene

Kotizen, die einen engen Zusammenhang zwi-

schen der Peloponnes und Sicilien ahnen lassen,

der durch die neuesten Untersuchungen (A. Korte
Archaeol. Jahrb. VHI 1893, 61-93. Loeschcke
Ath. Mittcil. XIX 1894, 519f. Bethe a. a. O.
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48ff. 60f.) bestatigt zu werden scheint. Am mei-
sten zu bedauern ist der Verlust des Dithyram-
bus (Satyrdramas ?) Avo/iaivat rj Kagvdztdeg des
Pratinas von Phlius (PLG III 559 = FTG 2 726;
der Name weist auf einen dionysischen Kult;
Philargyr. Verg. Georg. II 487. Meineke Anal.
Alex. 360), zumal da in diesem Stucke vielleicht

der Schlussel zum Verstandnis der dlirftigen und
unklaren lakonischen Legende enthalten war; die
unbestimmte Zeitangabe (zwv Tlegaixaiv svsazm-
zwv u. a.) wiirde auf den Zeitgenossen eines Choi-
rilos und Aischylos passen. Bemerkenswert ist,

dass der bauerliche Charakter seiner Satyrdranien
besonders hervorgehoben wird (Dioskorides A. P.
VII 87), und dass spater Sositheos, der mit seinem
Daphnis zu den bukolischen Genossen Theokrits
in Beziehung tritt, gerade auf Pratinas zuruck-
griff (Dioskorides A. P. VH 707). Endlich sei

noch der hydriotische ,Hirte' Euages erwahnt
(dygafi/narog dr/Xadrj xat xrjg SXXtjg xaideiag anei- ',

gog, jiotijzijg d' dya&dg xo)fia>8tcov, Dionysios
im 28. Buch der Movatxrj Zozogi'a bei Steph. Byz.
s.'Ydgia), der vielleicht ebenfalls in diesen Zu-
sammenhang gehSrt.

III. Die Vorlaufer der Bukolik. Alle
diese aus den antiken Legenden vom Ursprunge der
B. herausgesponnenen Combinationen sind mehr
oder minder trligerisch : auf festem Boden stehen
wir erst mit der Thatsache, dass Stesiehoros von
Himera die Pigur des Daphnis in die Poesie ein- 1

gefiihrt hat. Entnommen hat er diesen echten
und rechten Archegeten der B. aus dem Sagen-
schatze seiner chalkidischen Heimat. Verbunden
mit Menalkas erscheint Daphnis bei Hermesianax
frg. 2 und 3, beidemale ist die Scene Euboia.
Nach frg. 3 liebt der Chalkidier Menalkas die
euboeische Jungfrau Euippe (zijg Kqvaiag Evitc-
Tirjg, so v. Wilamowitz Herm. XIV 162 fur
K[y]QT)vaiag, falsch Maass De Lenaeo et Del-
phinio, Greifswalder Lektionsverz. 1891/92, 20)4
und stttrzt sich aus Schmerz darflber, dass er
ihre Liebe nicht gewinnen kann, ins Meer; das
ist unverkennbar die Fortsetzung und Weiterbil-
dung der von Klearch (Ath. XIV 619 c = PLG
III 663) ohne Localangabe erzahlten Volkssage
von der schonen Eriphanis, die in ungliicklicher
Liebe zu dem sproden Jager Menalkas entbrannt
in den Bergwaldern umherirrt und ihr Leid im
Liede (/iiaxgai dgveg, <x> MevdXxa) klagt. Die
Analogic mit Daphnis springt in die Augen : 5
auch dieser muss, wie seine Verbindung mit Me-
nalkas (Schol. Theokr. VIII 55 6 'Eg/ttjocdva!;

Xeyei zor Aacpviv igcozr-tdig s/etv zov Mevdkxa)
lehrt, aus der euboeischen Volkspoesie stammen;
als Diener der Artemis weist er wieder ruck-
warts auf die erwahnten dorischen Hirtenlieder.
Von der stesichoreischen Fassung der Daphnis-
sage vermCgen wir uns aus den auf Timaios
zuriickgehenden Berichten (Geffcken Timaios
Geogr. des Westens, Philol. Unters. XIDT 119) 6(
einen Begriff zu machen, da einerseits Diodor.
IV 84 Daphnis als Erfinder der (vortimaeischen)
Hirtenlieder nennt, andererseits Aelian v. h. X
18 zum Schluss ausdriicklich bemerkt, dass Ste-
siehoros von Himera zuerst den bukolischen Ge-
sang in die Poesie eingefiihrt habe (vgl. Welcker
a. a. O. 188 und den Artikel Daphnis). So
hat also Tityros-Alexandros von Pleuron bei Theo-

krit VII 75, der auch sonst nachweislich dem
Stesiehoros gefolgt ist (frg. 2 Mein. = Stesich.

frg. 27, frg. 3 = frg. 69) diesen im Sinn, wenn
er das Local der Daphnissage nach Himera ver-

legt (auch Theokritos scheint den Stesiehoros
stofflich beniitzt zu haben, allerdings nicht fur
seine speciell bukolischen Gedichte: Hypothes.
zu Theokr. XVIII [EXevtjg 'Em&aXd/uov], vgl.

Kaibel Herm. XXVn 249). Ferner muss das
Satyrdrama vielfach bukolische Elemente enthal-
ten haben, die auch der euripideische Kyklops
nicht ganz verleugnet (erstes Chorlied); seine Ver-
wandtschaffc mit dem Dithyrambus empfangt auch
von dieser Seite ein besondere Beleuchtung. Denn
die Dithyrambiker haben mit besonderer Vorliebe
die auf Sicilien localisierte Sage von dem plum-
pen Gesellen Polyphemos behandelt, dessen Liebe
zu der schOnen Nereide Galateia zuerst Philo-
xenos von Kythera in die Litteratur eingefiihrt

3 zu haben scheint. Seine Darstellung (KvxXmiy
i) raXdzeia) ist nicht nur fur die mittlere und
neuere Komoedie, sondern auch fur den jugend-
lichen Theokrit (XI) massgebend geworden: der
wildidyllische Hintergrund der Scenerie und die

Wandlung des rohen Barbaren zum schmachten-
den Schafer werden den Dichter besonders ange-
zogen haben. Fast noch bedeutsamer erscheint
der Umstand, dass die sog. ,bukolische Maske-
rade' im Keime bereits im Drama des Philoxenos

Ivorgebildet war, der nach glaubwurdigen Zeug-
nissen unter der Maske des einaugigen Kyklopen
seinen ehemaligen Gonner, den Tyrannen von
Syrakus, den alteren Dionysios verspottet hat
(Holland 189). Vorbildlich fiir die theokriteische
B. war endlich die sentimentale Auffassung des
Hirtenlebens im Dithyrambus des Lykophronides,
der einen verliebten Ziegenhirten seine Neigung
in gar zierlichen Versen aussprechen lasst (Kle-
arch bei Ath. XV 670 e = PLG III 634; vgl.

iRohde Roman 113. 506 und besonders v. Wila-
mowitz Herm. XIV 173, der zuerst auf den Zu-
sammenhang mit der alexandrinischen B. hinge-
wiesen hat).

IV. Theokritos und sein Kreis. So war
der Boden vorbereitet , auf dem das kiinstliche

Gewachs der alexandrinischen B. emporspriessen
konnte, die mit dem Narnen des Theokritos von
Syrakus unauflOslich verbunden ist. Eine ein-

gehende Wiirdigung dieses Mannes kann hier nicht

gegeben werden, wo nur die eine Richtung seiner

Poesie in Betracht kommt. Fur seine Zeit be-
deutet sie nicht einmal etwas vollkommen Neues,
kamen doch die litterarischen Stromungen und
Neigungen des 3. Jhdts. dem Dichter entgegen.
Wiederholt erklingt aus der neuen Komoedie ein

fast sentimental zu nennendes Lob der landlichen
Ruhe und Einsamkeit; sie mochte dem antiken
Grossstadter wie dem modernen besonders reiz-

voll erscheinen, da die Bethatigung der Burger
an dem Staatsleben durch die absolute Monarchie
ausgeschlossen oder doch stark verkiimmert war.
Auch sonst nimmt ja die Poesie des alexandri-

nischen Zeitalters idyllische Elemente mit Vor-

liebe auf. Ja, nach den neuesten Forschungen
(Reitzenstein 121ff.) ist es ziemlich ausgemacht.
dass eine altere vortheokriteische B. — etwa im
Ausgang des 4. Jhdts. — in der PeloponDes, und
zwar hauptsachlich in Arkadien gebliiht hat. Von
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ihrer fur uns kenntlichsten Hauptvertreterin Anyte

von Tegea (s. d.) sind in der Anthologie noch

eine Anzahl anmutiger Epigramme vol! idylli-

scher Schilderung der Natur und des Kleinlebens

vorhanden , die den Verlust ihrer fislri (Steph.

Byz. s. Teyea) um so mehr bedauern lassen. Doch
scheint es erlaubt , diese mit dem bis auf Poly-

bios (IV 20) stets in Arkadien gepflegten Dithy-

rambus (Philoxenos) in Beziehung zu setzen, dessen

bukolische Motive oben erwahnt sind. Damit 1

ware der Anschluss an die altere Poesie (doch

wohl schwerlich an die lakonische Kultlegende)

gegeben ; fur Theokrit bildet den Vermittler sein

Jugendfreund Nikias von Milet, ein notorischer

Nachahmer Anytes (Reitzenstein 123). Auch
sonst ist der Einfluss dieser arkadischen B. zu

spiiren, so namentlich
t

bei Leonidas von Tarent

(Nachweis bei Geffck'en Leonidas von Tarent,

Jahrb. f. Philol. Suppl. XXUI), dessen gezierte

Epideixis dielsaturwahrheit der anyteischen Poesie S

erst recht erkennen lasst. Wie sich Theokrit zu

der Schule gestellt hat, ist kaum mehr zu er-

mitteln (Reitzensteins Combinationen sind zu

verwegen), jedenfalls ist sie durch ihn in den

Hintergrund gedrangt und verdunkelt worden.

Erst im Ausgang des 3. Jhdts. tritt in Mnasal-

kas von Sikyon wieder ein Vertreter dieser Rich-

tung auf, zuletzt finden sich Spuren bei den rOmi-

schen Dichtern, namentlich bei Vergil, s. u. Bei

seinen Zeitgenossen fand Theokrit noch anderej

Vorbilder: der durch Herondas neubelebte Mimus
weist verwandte , nur ins Grelle und Unerquick-

liche gesteigerte Zuge auf. Auch in dieser Dich-

tungsart hat sich Theokrit versucht; die tjber-

einstimmungen mit Herondas weisen auf Sophron

als gemeinsames Vorbild beider hin. Ferner darf

man dem Satyrdrama, wie oben bemerkt, das

sich ebenfalls an bukolischen Stoffen versuchte

(Daphnis des Sositheos), einen erheblichen Ein-

fluss auf Theokrit ohne Bedenken zuschreiben.

.

Die dramatisch bewegte Scenerie, die Streitscenen

zwischen zwei Gegnern kehren sogar in der phi-

losophischen Litteratur wieder (Krantor bei Sext.

Emp. adv. dogm. V 53. Kleanthes bei Wachs-
muth De Cleanthe et Zenone II 7: Streit

zwischen Aoyiouog und &v[iog in amoibaeischen

Versen, vgl. Hirzel Der Dialog I 372. 398).

Eigentiimlich ist nur, dass Theokrit im Gegen-

satz zu der arkadischen B. nicht einfache Hirten

vorfuhrt, sondern dass diese Hirten ofters die

Zuge zeitgenossischer Dichter und Kunstler tra-

gen. Diese vielfach bestrittene und bereits im
Altertum verkannte bukolische Maskerade ist am
besten ersichtlich aus den Thalysien (VII),

einem aus der reifsten Kunstperiode des Dich-

ters stammenden Idyll, das nicht ohne Anachro-

nismen Erinnerungen aus der Jugendzeit feiert

und fur uns das einzige Document fur die Exi-

stenz der koischen Dichtergenossenschaft ist. Dem
zum Erntefeste eingeladenen Simichidas f= Theo-

loritos, so schon die Scholien, wo allerdings viel

Verkehrtes eingemischt ist) begegnet auf dem
Wege ein ahzoXog Lykidas, unverkennbar ein be-

ireundeterDichter (Dosiades von Kreta, wie v.W i 1 a -

mowitz De Lykophr. Alex. 13 wahrscheinlich

gemaeht hat), diesen fordert er zu einem poeti-

schen Wettstreit ((iovy.ohdZeo&ai 36) auf. Der

Ausdruck (wiederholt 49: akX ays ftovxohy.ag

za%ea>g &Qx<bns&' amdag) ist im Munde eines

aijroXog auffallend, noch auffallender, dass die

nun folgenden Wettgesange, das Propemptikon

auf Ageanax und das ironisch gefarbte Lied von

der Liebe des Koers Aratos (s. d. Nr. 7) zu dem
schbnen Philinos, abgesehen von dem ,bukolischen'

Schlusse 71—89 nichts speciflsch aufs Hirtenleben

Bezugliches enthalten. Folglich sind diese Worte
bereits feststehende Termini, deren Ursprung man
in der oben entwickelten voralexandrinischen Hir-

tenpoesie (Epicharm) suchen darf. Immerhin ist

eine Anlehnung an die sacralen povxoloi jener

Zeit mSglich, ja sogar wahrscheinlich. Man darf

annehmen, dass diese Verbande, deren Treiben

bereits im 5. Jhdt. Kratinos in seinen Bovx6Xct

geschildert hatte, auf die Namengebung einge-

wirkt haben (Usener bei Holm Gesch. Siciliens

H 493), da Spuren orphischen Einflusses bei Theo-

krit und seinen Genossen nicht fehlen. Abge-
i sehen von dem Mimus Pharmakeutriai , in dem
ein orphischer Zauberhymnus beniitzt zu sein

scheint (Reitzenstein Rostocker Lektionsverz.

1892/93, 18), verrat der Dichter nahe Bekannt-

schaft mit den Vorstellungen jener Kreise in sei-

nen Aijvat (XXVI) — man hat dieses Gedicht

ein Kultlied fiir die Dionysosfeier am koischen

Vorgebirge Drakanon genannt (Maass Herm.
XXVI 178. Reitzenstein 217)—, und die gleich

zu erwahnenden Technopaignien mOgen richtig auf

i Vorbilder in der orphischen Sacralliteratur zu-

riickgefuhrt sein (Crusius Wochenschr. f. kl. Phil.

1888, 1095). Aber iiber diese wesentlich for-

malen Entlehnungen darf man nicht hinausgehen

;

der Versuch Reitzensteins, Theokrit und seine

Genossen zu sacralen Bukolen zu stempeln, muss
entschieden zuriickgewiesen werden. Zu Lykidas-

Dosiades tritt ausser zwei nicht naher bezcich-

neten ,Hirten' aus Acharnai und dem aitolischen

Lykope, Tityros (72), in dem bereits Meineke mit

) grosser Wahrscheinlichkeit Alexandros von Pleuron

(s. Bd. I S. '1448) erkannt hat; er tragt ein Lied von

dem bienengenahrten alxoXog (unteritalisches Mar-

chen nach Lykos von Rhegion, Schol. 78) vor.

Diesem mythischen Hirten stellt Lykidas die

kretische Sagenflgur Komatas (Clem. Alex, strom.

I 398 P.) gegeniiber, und die Vermutung liegt

nahe, dass die von Tityros-Alexandros behandelte

Version der Daphnissage (73—77, nach Stesicho

ros, s. o.) ebenfalls ihr kretisches Gegenspiel ge-

)funden hat: die Bestatigung giebt Kallimachos

Ep. 22 Wil., vgl. Bd. II S. 2861. Deutlicher als

diese durch Combination erschlossenen Stflcke

reden die beiden erhaltenen Ratselspiele der jugend-

liehen Dichtergenossen , der Altar des Dosiades

und die Syrinx Theokrits. Hier hat zuerst v. Wila-
mowitz die gegenseitige Bezugnahme (Dosiades

10 Oeoxglxoio [= ITdoiSog] xzdvzag oi Theokr.

12 Ildgi; 2mr/J8a;) 'nni die Anspielung (Sy-

rinx 3)" auf die von Dosiades behandelte Koma-

3 tassage (Kegdozag = Ko/idzag nach Horn. H. XI

385) erkannt, vgl. die Ausfiihrungen Haeberlins
Carm. fig. graeca 50—59. Ausser den Genannten

scheint der Arzt Nikias von Milet zu den Genossen

des koischen Dichterbundes gehort zu haben; ob

auch Hermesianax, der mehrfach bukolische Stoffe

behandelt (frg. 2. 3; frg. 1 aus der Leontion),

steht dahin (Haeberlins Combinationen sind ab-

zuweisen). Schliesslich steht hinter all diesen
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jungen Mannern der Dichter, den Theokrit neben
Asklepiades von Samos (Sikelidas 40) als seinen
Meister anerkennt: Philetas von Kos. Es ist
gar nicht unwahrscheinlich, dass er der eigent-
liche Stifter des bukolischen Bundes gewesen ist
da ihn Longos II 15 offenbar nach guter Uber-
lieferung den altesten mid erfahrensten .Hirten'
nennt und seine nahen Beziehungen zur Hirten-
poesie durchblicken lasst; hier wird eine ein-
gehende Analyse noch manches Einzelne lehren
In den spiirlichen tlberresten des Philetas findet
sich wemgstens ein Anhalt in frg. 21 B. #erfoao&cu
nlaxavy y{q)ain vmo, das erst dttrch Hennesia-
nax (bei Athen. XIH 598 P v. 75) ofo&a Si xal
xov aoidov Sv EvqvuvIov xohijxat K$oi xdlxuov
VfiKav veto nlaxdvq) Bixxida polndtovxa
&ot/v xxe ins rechte Licht gerlickt wird (Bergk
Kl. Schriften II 179). Wir blicken also in die Ge.
nossensohaft jugendlicher Dichter hinein, die wahr-
scheinlich zu einem festen Verbande organisiert, 2m dem Kostfim von Hirten und unter poetischen
Spitznamen etwa in dem ersten Jahrzehnt des
3. Jhdts. auf Kos die Musenkunst pflegten. Der
Kreis scheint sich spater erweitert zu haben
Wie der versteckte Ausfall auf die Argonautika
des Apollonios beweist (45), sind die Thalysien etwam der Mitte der sechziger Jahre verfasst. Kurze
Zeit darauf hat der Dichter seine Beziehungen zum
alexandrinischen Hofe aus unbekannten Grunden
gelOst und eine Zeit lang auf der Statte seiner Ju- i

gend verweilt. Hier sind die eigentlichen buko-
lischen Gedichte (ausser VII [falls dies nicht noch
in Alexandreia gedichtet ist] noch I. III. VI) ent-
standen, die der reifen Kunstperiode Theokrits
angehoren (anders Susemihl Jahrb. f. Philol.
1896, 383ffV). Am klarsten ist der technische Fort-
schntt in VI (Bovxohaoxai) zu erkennen, einer
freien Weiterbildung des an Philoxenos ankniipfen-
den, dem koischen Genossen Nikias gewidmeten
Jugendgedichtes XI (Kyklops): es ffihrt Daphnis 4
als bereits bekannte Figur zusammen mit dem
schemenhaften Damoitas und das Wettsingen dieser
beiden Hirten als bereits conventionell gewor-
denes Motiv ein (v. Wilamowitz Nachr. der Get-
ting. Gesellsch. d. Wissensch. 1894, 182) In
dem Glanzstucke ,Daphnis', das von dem spaten
bammler offenbar mit Absicht an den Anfang
gestellt ist, hat der Hirte Thvrsis das Lied von
den Leiden des Daphnis vor Zeiten in einem
Agon mit dem Libyer Chromis vorgetragen und
darmt hohen Ruhm erlangt, jetzt wird es einem
nicht namentlich genannten Ziegenhirten auf des-
sen Wunsch wiederholt. Unter dem Sanger (Big-
ots od' d>i Aizvas 65) verbirgt sich wohl Theo-
kntos selbst — der poetische Spitzname hat also
gewechselt —, wer unter dem ano/.og (Philetas °)
und dem Libyer Chromis (Kallimachos?), ist nicht
so leicht zu ermitteln. Im Komos, dem Stand-
chen ernes verliebten Hirten (HI) begegnen wir
dem bekannten Tityros (= Alexandres von Pleu-
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ron); der nicht genannte Liebhaber der Amaryl-
lis (6) scheint trotz IV 38 nicht Battos, sondern
iheokrit selbst zu sein. Da IV 16 in den Wortfn
des Battos eine deutliche Anspielung auf Kalli-
machos frg. 542 vorliegt, so wird man die bereits
von anderen (Hartung und Haeberlin) vorge-
schlagene Gleichung Battos = Kallimachos wenig-
stens iiir zuliissig halten diirfen, zumal da die

Teilnahme des Battiaden an der bukolischen Maske-
rade aus seinem Epigramm auf Astakidas erschlos-
sen ist. Die Gedichte IV (No^Ts) und V (Vdoadooi)
spielen beide unverkennbar in Unteritalien, und
wenn sie auch zeitlich schwer zu fixieren sind
so scheint doch die metrische Technik zu erlauben'
sie in dieselbe Periode wie I. in. VI. VII zu rficken'
Der Dichter schlagt hier einen viel derberen und
realistischeren Ton an, der den Schein erweckt, als
)ob er uns wirkliche Hirten vorfuhre, aber die
schembare Naivetat der Sprecher ist in Wahrheit
absiehtlich und berechnet, und durch aUerhand
hmeingetragene Beziehungen ist daffir gesorgt,
dass wir im Hintergrunde maskierte litterarische
Personhchkeiten ahnen sollen. Der Beweis kaim
nur durch Einzelinterpretation geliefert werden
(vgl. einstweilen Knaack Henn. XXV 84 und
Beit z ens t ein 228, der aber in der Deutung
fehl greift). Einen rein landlichen Stoff endlich

. wie es scheint, ohne Maskerade, behandelt Theo-
krit in den 'Egyaxivai (X). In all diesen Ge-
dichten steht er auf der Hohe seiner Kunst, wie
er I 20 selbstbewusst ausspricht. Die Verse
sind nach den Begeln der alexandrinischen Tech-
nik gebaut; die sog. bukolische Diaerese wiegt
yor (fiber den Unterschied der vergilischen Verse
Marius Victorinus GL VI 114, 25). Entsprechend
der Fiction des ,Hirtengesanges' hat der Dichterm den Liedern seiner Hirten eine Art von Stro-

3 phenbau gewahlt, der hin und wieder durch einen
Schaltvers ausserlich markiert, aber von streno'er
Eesponsion weit entfernt ist (liber die Termino-
togie Schol. I 64 p. 63 Ahr.). Das eigentiimliche
bemisch von Erzahlung und Dramatik ist schon
den alten Erklarern aufgefallen (yhog fuxxov in
den Prolegomena). Fttr die Folgezeit gilt Theo-

ry1? rr
er Povx°)ms x<"' £$oXrjv (Schol. Apollon.

1 1289 [iheon]), seme Gedichte als die povxohxd
(xegl vyovs 54, 20 [mit feiner Wfirdigungl Schol

) Apollon. I 1236 [Theon]). Interesse an der neuen
Dichtungsart bekundet auch die auf einen Gram-
matiker der besten Zeit zurflckgehende Bemer-
kung Schol. Horn. Od. X 456; Mnaseas leitet in
geschmackloser Weise die B. von Bukolion, dem
Soline Pans, ab (Schol. Theokr. I 04 Ahr. [fehlt
im Ambros.]). Weitaus bedeutsamer ist der Ein-
fluss auf die bildende Kunst der alexandrini-
schen Epoche (Brunn S.-Ber. Akad. Miinchen 1879
II l-22[von unrichtigenGesichtspunkten]. S chrei-
ber Die Wiener Brunnenreliefs aus Palazzo Gri5 LPZ - 1888; Hellenistische Reliefbilder, Lpz.
1889—96. Sauer Der Torso von Belvedere
Giessen 1894).

V. Naehfolger und Nachahmer. Theo-
krit muss seine Gedichte einzeln heransgegeben
haben; fur diese Annahme sprechen die treffend
gewahlten Namen fur die Stiicke, die mit grosser
Wahrscheinlichkeit auf den Verfasser selbst zu-
ruckgefuhrt werden durfen (iiber die spatere Be-

)zeichnung eldvVua vgl. Christ Verh. der 26
Philologenvers. in Wurzburg 1868, 49). Erst
nach seinem Tode scheint eine Sammlnng erschie-
nen zu sein, in die bereits unechte Stncke ein-
geschwarzt sind. Dazu gehOren \TII und IX
{Bovxohaoiai ft und /), deren nachtheokriteischen
Ursprung sprachliche und metrische Abweichungen
erweisen. Der Verfasser der zweiten Bukoliasten
hat wunderlicherweise den Wettgesang des Me-
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nalkas und Daphnis, die zu schemenhaften Figu-
ren herabgesurien sind, in elegischen Distichen

geschrieben und eine peinlich strenge Eespon-
sion erstrebt; in IX zeigen die Verse 28—36,

dass das Gedicht bestimmt war, den Schluss einer

Sylloge zu bilden. Sie standen auch in der Vor-
lage, die der besten Hs. K (Ambros. 222) zu

Grande liegt (und zwar in der Beihenfolge I. VLT.

III. IV. V. VI. VIII. IX. X), und sind bereits von
Vergil als theokriteische Stiicke gelesen und nach-

geahmt worden (daTauf bezieht sich Serv. Verg.

buc. prooem: sane sciendum VHeelogas esse meras
rusticas quas Theocritus X habet). Vielleicht

ist die von Theon Schol. Apollon. 1 1236 (iv xoTs

ftovxoXixotg , sv rip °Y?.(f [XIII] smyQacpouivcp)

citierto Sammlung mit dieser identisch. Wahrend
diese Gedichte im Altertum eine grammatische Re-
cension und Interpretation erfahren haben, wie die

Scholien beweisen, stammen die ohne solche und
bedeutend schlechter uberlieferten : XX (Bovxo-
?.ioxos), XXI ^AXtsTt, mit starker Beniitzung des

Leonidas von Tarent), XXVII ('Oagiaxvs) aus viel

spaterer Zeit; die Cberlieferung behandelt Hiller
Beitr. zur Textgesch. der griech. Bukoliker, Lpz.

1888. Die 'Ooqwxvs ist bei weitem das erfreu-

lichste Stiick, in lebhafter Stichomythie geschrie-

ben, frivol, aber graziOs (Wilamowitz Herm.
XIII 276). Zeitlich lassen sich alle diese Stiicke

ungemein schwer fixieren, einzelne reichen wohl
in den Ausgang des 3. Jhdts. hinab, und es ist

nicht unmOglich, dass Mnasalkas von Sikyon (iiber

dessen Zeit vgl, Susemihl Alex. Litteraturg.

II 540) Anth. Pal. IX 324 an dieser weichlich

und vorwiegend erotisch gewordenen B. in seiner

Art Kritik iibt. Diese Bichtung geht dann weiter

:

Moschos und Bion (s. d. Nr. 6) zeigen in ihrem
Nachlass keinen wirklich bukolischen Charakter
niehr, es sind nur erotisch-sentimentale Tande-
leien und Spielereien. Wenn der Verfasser des

Epitaphs auf Bion diesen als (Sovxolog feiert,

mit dem das flovxoMxov ue).os ausgestorben sei

— doch nennt er sich selbst seinen dichterischen

Erben —, wenn der Dichter des 'Exi&aZd/.uov

'AzMefos xal Arjioapdas (Pseudo-Bion II Ziegl.)

zwei Hirten als Gesprachspersonen einfiihrt und
im Anfang einen bukolischen Ton anschlagt, so

beweist das nur, wie fest die von Theokrit be-

grundete Terminologie bei den Nachfahren haftete.

So konnte denn im 1. Jhdt. v. Chr. der Gram-
matiker Artemidoros eine Gesamtausgabe aller

I

Bukoliker veranstalten oder, wie er selbst sagt,

die bukolischen Musen alle in einem Stall und
zu einer Herde vereinigen (Anth. Pal. IX 205,
vgl. fiber das vielbesprochene Epigramm zuletzt

Bethe Bostocker Lectionsverz. 1896). Wie weit
sonst die bukolischen Einflfisse auf die Dichtung des

2. und 1. Jhdts. gingen, entzieht sich unserer Kennt-
nis ; immerhin ist die bukolische Scenerie bei dem
alteren Zeitgenossen Bions, Nikandros, bemerkens-
wert (Anton. Lib. 22), der den aus einer obscuren i

malischen Localsage hervorgeholten Hirten Ke-
rambos ungefahr die Rolle des Daphnis spielen

lasst. Nur in losem Zusammenhang mit der B.

steht der Euboikos des Dion (VII), die alteste

,Dorfgeschichte' (O. Jahn Aus der Altertums-

wissenschaft 51). Sonst kehrt der Gegensatz
zwischen Stadt und Land Ofter in der spateren

Bhetorik wieder, wie z. B. bei Alkiphron , wo die

bekannten Namen Aigon und Korydon wohl an
Theokrit erinnern sollen. Auch die Bomanschrift-
steller bieten Verwandtes ; einen fOrmlichen Hir-

tenroman mit starken Entlehnungen aus Theokrit
und guter Sachkenntnis (s. o.) hat Longos in sei-

nem ,Daphnis und Chloe' geliefert (anderes Kohde
Rom. 508). Im 5. Jhdt. wirft Synesios, der von
kunstlosen landlichen Liedern seiner kyrenaeischen
Hirten zu berichten weiss (ep. 148 Petav.), ge-

i legentlich einen Seitenblick auf die B. Theokrits
(z. B. ep. 113). Auch die Poesie des ausgehen-
den Altertums wird nicht mttde, auf diese zuruck-
zugreifen: Gregorios von Nazianz, Nonnos und
seine Schule sind voll von Nachahmungen (vgl.

besonders die Episode von Hymnos una Nikaia
Dionys. XV 169, die in ein regelrechtea buko-
lisches Lied mit Kehrvers auslauft). Den Kyros
von Panopolis wollte Ahrens sogar zum Verfasser

des Bukoliskos (Ps.-Theokr. 20) machen; dagegen
Hiller Beitr. z. Textgesch. der griech. Buk. 70.

Andere Nachahmer verzeichnet Ahrens in der

grossen Ausgabe der Bucolici Graeci, Nachtrage
giebt z. B. Kaibel Henn. XV 456. Kehr De
poetar. qui sunt in Anth. Pal. studiis Theocriteis,

Diss. Lpz. 1880. Auch in der byzantinischen
Zeit spurt man noch die Einwirkung der Buko-
liker, so in den Briefen des Theophylaktos Simo-
katta (7. Jhdt.), in denen ,das Landleben im
falschen Spiegelbilde einer susslichen SchOnred-

nerei erscheint' (Krumbacher Gesch. derbyzant.
Litteratur 55), und im Roman des Niketas Eu-
genianus, der namentlich Theokrit weidlich aus-

pliindert. Endlich hat Maximus Planudes (15
Jhdt.) ein ,Idyll' verfasst (herausgeg. von Hol-
zinger Festgruss zur Wiener Philologenvers.

1893), das wegen der Namen der Sprecher, Tha-
myras (so heisst der Hirte in dem Einsiedler-

gedicht PLM IH 60, s. u.) und Kleodamos (nach

Bion ni) ein gewisses Interesse erweckt (M.

Schneider Berl. philol. Wochenschr. 1894, 616).

VI. Die Bomer. Die romische Poesie hat
sich verhaltnismassig spat der bukolischen Dich-
tungsgattung zugewandt; es scheint, als ob ihnen
die eigentumliche Idealisierung des Landlebens,

dessen Realitat sie kannten und zu schatzen

wussten, nicht sehr zugesagt hat. Bezeichnen-

derweise hat bukolische Gedichte in der Weise
Theokrits, und zwar noch in griechischer Sprache
zuerst M. Valerius Messala verfasst, ein Ver-
treter der popularen Sokratik Xenophons , der

das Landleben im Oikonomikos begeistert ge-

priesen hat (Hirzel Der Dialog II 4 mit wei-

teren Nachweisen). Wir lernen diese ersten Ver-

suche aus der sog. Elegia in Messalam (Ps.-

Verg. catal. XI 17) kennen: sie enthielten Wech-
selreden der Hirten Jloeris und Meliboeus viridi

patulae sub tegmine quercus und mussen ganz

entschieden Ton Einfluss auf den jungen Vergil

gewesen sein, der nicht nur die beiden Hirten-

namen (Meliboios thebanischer Hirte bei Ioh. An-
tioch. FHG IV 545), sondern auch wohl den An-
fang der ersten Ecloge aus ihnen entnommen hat

(Wernsdorf PLM III 149). Auch der wieder-

holte Preis des Landlebens bei Tibullus diirfte

auf Messalas bukolische Studien zuruckzuffihren

sein. Bei Vergil erscheint in den Eclogen unter

durchsichtigerer Hiille als bei Theokrit ein ,Kiinst-

ler- und Litteratentreiben' (Eibbeck Gesch. der
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rom. Dichtktmst II 31): Pollio als Freund der
landlichen Muse und Verfasser eigcner Gedichte
dieser Art, Gallus, Varius und China; die Neider
Codms, Bavius und Maevius werden erwahnt,
der Dichter selbst tritt bald als Tityrus, bald
als Menalcas auf (Quintil. VIII 6, 46); auch
unter den anderen griechischen Namen bergen
sich zum Teil wohl fur uns nicht mehr erkenn-
bare Zeitgenossen. Auf die Abhangigkeit Vergils
von Theokrit hat man bereits im Altertum geach-
tet (Gell. IX 9, 4, im allgemeinen Macrob. sat.

V 2, 4): sie erstreckt sich nicht nur auf eine
freie Nachbildung einzelner Gedanken und Verse,
sondern geht bisweilen in eine mosaikartige Con-
tamination aus Partien verschiedener theokri-
teischer Gedichte tiber. Wichtiger als diese oft

gemachte Beobachtung ist der neuerdings ver-

suchte Nachweis der Verschmelzung alterer und
jiingerer Concetti zu einem neuen Ganzen (Vah-
len Berlin. Lektionsverz. 1888. Bethe Eh. Mus !

XLVH 577). Wie im Theokrit hat auch hier
eine unfrucntbare Responsionstheorie die sach-
liche Erkliirung lange genug zuriickgedrangt ; fur
das Einzelne bleibt daher noch genug zu thun,
namentlich ist die griechische Quelle der auf-
fallend oft erwahnten arkadischen B. noch zu
flnden, s. o. Den Beifall, den Vergil mit seinen
Eclogen fand, spricht am lautesten Properz III
34, 67 aus (vgl. Rothstein Herm. XXIV 1.

Ovid, trist. II 537), der selbst IV 13, 25—46 das i

goldene Zeitalter mit bukolischen Parben schil-

dert (der Schluss ist aus Leonidas von Tarent
Anth. Pal. IX 337 iibersetzt). Die Versuche seiner
Zeitgenossen sind verschollen, einen gewissen Fon-
tanus erwahnt Ovid. ep. ex Pont. IV 16, 35
(die Stelle ist verderbt, vgl. noch Schanz Rom.
Litteraturgesch. II 168, der die vorhergehenden
Verse auf Grattius bezieht); verwandte Tone
schlagt der Verfasser der Dirae an. Eigentum-
lich ist die realistische Schilderung des Land-
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lebens im pseudovergilianischen Moretum; sehr
schwache Spuren fuhren auf eine griechische Vor-
lage (Parthenios?), die indes Buecheler Rh.
Mus. XLV 323 leugnet. Ein merkwiirdiges Ur-
teil fiber Theokrit findet sich bei dem sog. Ma-
nilius H 39 (Sternbach Wiener Stud. VIII 240).
Im neronischen Zeitalter sind die beiden ano-
nymen Hirtengedichte im cod. Einsidlensis 266
und die Eclogen des Calpumius entstanden. Erstere
verherrliehen ausserst loyal den jungen Kaiser 5
als Kitharoeden und Begriinder eines neuen gol-
denen Zeitalters; ahnlich Calpurnius, der seine
Lobpreisungen durch einen hohen GOnner (Meli-
boeus = Calpurnius Piso ?) unter die Augen Neros
zu bringen sucht (I. IV. VII; vgl. dariiber Haupt
Opusc. I 358, zuletzt Chytil Der Eclogendichter
Calpurnius und seine Vorbilder. Progr. Znaim
1894 [ohne Forderung des Problems]). Die iibri-

gen Gedichte vriederholen fast nur bekannte Mo-
tive, wenige theokriteische und diese meist durch 6t

Vermittlung Vergils (Calpurnii et Nemesiani bu-
colica rec. H. Schenkl, Prag-Lpz. 1885, praef.
XXI). Eine eigene Untersuehung verdient die
Namengebung bei diesen Dichtern: neben den
aus Theokrit oder Vergil bekannten Hirten er-

scheinen horazische (Mystes, Eclog. Einsidl. II;
Ornytus, Calpurn. I) und properzische (Aeanthis,
Calpurn. VI 76 und Lycotas, Calpurn. VII; Figu-

ren (v. Wilamowitz Getting. Lektionsverz. 1884,
6; viel zu viel sucht hinter diesen Namen Maass
Orpheus 145, 31). In der tandelnden Poesie
der hadrianischen Zeit finden sich bukolische An-
klange z. B. in den Opuscula ruralia des Sep-
timius Serenus (PPR 386 frg. 11). Im 3. Jhdt.
verfasste der Karthager M. Aurelius Olympius
Nemesianus seine vier Eclogen im engen Anschluss
an Calpurnius, mit dem er friiher zusammenge-

0 worfen wurde (Scheidung durch M. Haupt Opusc.
I 358), schon ohne Reminiscenzen an Theokrit
(Schenkl praef. XXXIII gegen Kaibel Herm.
XVII 429). Zur Zeit Constantins erneuerte Publi-
lius Optatianus Porfyrius die hellenistischen Tech-
nopaignien, die er durch aberwitzige Kiinsteleien

zu liberbieten versuchte, noch spater (Ende des
4. Jhdts.) flnden sich bukolische Anklange in der
Mosella des Ausonius, dessen .Idyllia' freilich nur
der Willkiir alterer Herausgeber ihren Namen

Overdanken. Ungefahr derselben Zeit gehort das
in zierlichen Asklepiadeen verfasste Gedicht des
gallischen Rhetors Endelechius de mortibus bourn
an (Riese AL 893), ein Gesprach zwischen Bu-
culus, Aegon und Tityrus. Im 5. Jhdt. spielen
Sidonius Apollinaris und seine Preunde mit den
iiberkommenen Pormen, namentlich wird der Rhe-
tor und Dichter Lampridius von Bordeaux ge-
nannt (Sidon. ep. VIII 11, 6; vgl. VIII 9); im 6.

hOren wir von einem (verlorenen) carmen buco-
"iliewm des Boethius (Usener Anecdot. Holderi 4,

16), noch spater (7.-8. Jhdt.?) ist die Eeloga
Theoduli entstanden, ein Wechselgesprach in vier-

tehalbhundert assonierenden Hexametern zwischen
Alithia und Pseustis; letztere tragt die Leh-
ren der Heiden vor, wahrend Alithia. ihr die

des alten Testaments entgegenhalt ; zum Schluss
erfolgt Entscheidung durch Fronesis. So geht der
Strom dieser Poesie fast ununterbrochen bis auf die

karolingische Zeit hindurch, wo in der Akademie
) Karls des Grossen sofort wieder die altbekannten
Schilfernamen Damoetas, Menalcas, Thyrsis und
auch die verkiinstelten Pormen der Pigurenge-
dichte auftauchen (Diimmler Poet. lat. Carol.

1 270. 360. 382; im allgemeinen Wattenbach
Deutschlands Geschichtsquellen im M.-A.5 I 147),
die dann das Mittelalter hindurch gepflegt (L.

Miiller Nord und Siid 1878, 98) durch die Em-
pfehlung Scaligers in der Poetik mitsamt dem
allegorischen Hirtengedichte ihre Auferstehung

I in der Renaissance feiern (Borinski Poetik der
Renaissance 44). [Knaack.]

Bovx.oXiy.6v oxdfia, eine der Mtindungen des
Nils, Herod. II 17, s. BovxdXoi Nr. 1. [Sethe.l

Bukolion. 1) BovxoXiwv (Bucolium), Ort
in Arkadicn im oberen Alpheiosgebiet, Thuk. IV
134, 2. Plin. n. h. IV 20. Curtius Pel. I 316.
Bur si an Geogr. II 227f., 4. Zum Accent vgl.

Stahl zu Thuk. a. a. O. [Oberhummer.]
2) Einer der fiinfzig von Zeus getoteten Sohne

des Lykaon (Apollod. Ill 8, 1, 3), offenbar be-

nannt nach der arkadischen Stadt gleichen Namens.
3) Sohn des Laomedon und der Nymphe Ka-

lybe (Apollod. Ill 12, 3, 8). Seine Geliebte war
Abarbarea, mit der er den Aisepos und Pedasos
zeugte (Horn. 11. VI 21ff. Tzetz. Horn. 115. Nonn.
XV 376. Diet. IV 22. Dar. 6); Orph. Lith. 463
und Tzetz. Horn. 223 wird auch ein BovxoXtdi];

Ev'foofios als Sohn der Abarbarea genannt.
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4) Arkadischer Purst, Sohn des Holaias, Enkel

des Kypselos, Vater des Phialos, Paus. VIII 5, 7

(vgl. E. Curtius Peloponn. I 319).

5) Sohn des Pan, als Erfinder des fiovxoXeiv

genannt von Mnaseas Schol. Theokr. 1, 64.

6) Mykenaeer, vor Troia von Eurypylos getotet,

Quint. Smyrn. VI 615. [Wagner.]

BokolO. Bavx6Xa> <[>agoaXiag • jtdXig 0gdxrjg,

Hesych. [Oberhummer.]

BovxdXoi. 1) Name der rauberischen Hirten-

bevolkerung im nordwestlichen Teile des Nildeltas

in der Dmgegend von Alexandreia, am herakleo-

tischen Nilarm, bis nach Chemmis hin (Era-

tosth. bei Strab. XVH 802. 792. Heliod. Aeth. I 5.

H 17. 18. VI 2—12. 24. Achill. Tat. ni 9—18),
auch 'HgaxXeo^ovxdXoi genannt , wohl nach der

Stadt Herakleion, Steph. Byz. Sie unterschieden

sich in Aussehen, Sitten und Gewohnheiten von

den ubrigen Agyptern wesentlich, wie schon in

den altesten agyptischen Darstellungen die Rinder-

hirten des Deltas (Erman Agypten II 583ff.).

Unter M. Aurel (172) erregten diese B. oder Bu-
eolici milites einen Aufstand, der von Avidius

Cassius nur mit List unterdriickt wurde, nach-

dem Alexandreia beinahe in ihre Hande gefallen

ware , Cass. Dio LXXI 4. Hist. Aug. M. Antonin.

philos. 21; Avid. Cass. 6. Nach Heliod. Aeth.

I 5 hiess die von ihnen an der herakleotischen

Mundung bewohnte sumpfige Niederung, die durch

die Uberschwemmungswasser in einen See ver-

wandelt wurde und den Raubern ein sicheres Ver-

steck bot, xa BovxdXia, vgl. Bueolia Geogr. Rav.

Ill 2. Quatremere Mem. geogr. sur l'Egypte

1232, Tar<5vi?ou*oA[WChron.Pasch. 471 (Bonn.),

xd Bovxdkov und Bueulus Quatremere a. a. 0.

Als Hauptorte der B. werden bei Heliodor und
Achilles Tatius Bijaaa und Nixcox's genannt (s. d.).

Rauberische Hirten (jzoifieveg) gab es auch an

anderen ahnlich geeigneten Stellen des Deltas,

wie z. B. bei Pelusion (Xen. Ephes. Ill 12), doch

ist B. als Name nur fur die Bewohner der Bov-

xoha im nordwestlichen Delta nachgewiesen. Man
hat deshalb auch kein Recht, die nur von Herod.

IT 17 erwahnte, nach ihm kiinstliche Nilmundung
BovxoXixor omfia, die offenbar nach dieser Ge-

gend benannt ist, mit der phatmetischen im ost-

lichen Teile des Deltas zu identificieren, vgl. C h am -

pollion L'Egypte sous les Pharaons II 15.

[Set ho.]

2) Wie es in der Entwicklung der griechi-

schen Religion eine Stufe gegeben hat, auf wel-

cher das gottliche ratmen in leblosen Petischen,

in Steinen, Brettern und KlOtzen gesucht und
verehrt wurde, so ist in ihr auch die zweite Seite

des Fetischismus, der sog. Totemismus noch deut-

lich erkennbar, die Stufe, auf der man sich die

Getter und die Vorfahren des lebenden Menschen-

geschlechts in Tiergestalt vorstellte. Zahlreiche

Spuren, deren Sammlung eine Erfolg verheissende

Arbeit ware, weisen darauf hin : die Epitheta der

Gotter, deren Ursprung von Tiernamen genommen
ist (Zeus Lykaios, Hera Boopis), die heiligen Tiere,

welche als Attribute der Gottheiten erscheinen

(der Adler des Zeus, die Eule der Athene, die

Schlange der unterirdischen Gotter) und nament-

lich auch das Kultpersonal, das durch Tiernamen
bezeichnet wird, wie die &qxtoi der brauronischen

Artemis, die .tqUcu der lakonischen Demeter, die

ravQoi des ephesischen Poseidon, die Xziitoi des

Dionysos der athenischen Iobakchen (Ed. Meyer
Porschungen zur alten Gesch. I 60. 69). S. Wide
Lakon. Kulte 79 (vgl. Athen. Mitt. XIX 281) hat

namentlich auf diesen dritten Punkt hingewiesen,

auf die Palle, in denen im weiteren Verlaufe der

Entwicklung das Tierische von den Gottern auf

die Umgebung des Gottes tlbergegangen ist. So

sind auch die B. ein Zeugnis fur diese fruhe

Periode der griechischen Religion. Sie fuhren

uns in den Kreis der dionysischen Religion und
zwar in einen solchen Kult, in dem Dionysos ur-

spninglich in Tiergestalt verehrt wurde, als &£iog

xav@os, zu dem die Prauen in Elis beteten (P r ell e r-

Robert Griech. Myth. I* 695), und der in The-

spiai (IGS 1 1787) wahrscheinlich den Kultnamen
TavQog hatte. Ob diese Frauen selbst einmal als

fioeg bezeichnet worden sind, wissen wir allerdings

nicht, und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sich

R. Schoell (Satura philologa in hon. H. Sauppii

177) und A.Dieterich (De hymnis Orphicis 5) mit

ihrer Beurteilung der povg in der Inschrift aus

Ilion CIG II 3605 geirrt haben (Fraenkel Inschr.

von Pergamon II 485). Aber dass es in dem Kult

des Dionysos ein Personal gegeben hat, das den

Namen §6eg trug, dafiir ist das priesterliche Amt
der B. ein deutliches Zeugnis. Wenn der Dio-

nysoskult Hirten kannte , denen eine sacrale Func-

tion zukam, dann hat es in ihm auch [Sdeg ge-

geben, die den Sgxroi der Artemis Brauronia u. s. w.

entsprochen haben werden.

In Ionien und am Pontos vor allem lassen sich

B. in mystischen Dionysosdiensten nachweisen, wie

es zusammenfassend bei Lukian irepi 6qx>]Oso>;

79 heisst: f\ fiev ye Baxyixrj ogxqotg iv 'Ia>via

fidXiata xai iv Hovxa oxovdaCo/uevri, xaixoi aazv-

gixi] ovaa, ovzco xs^ftgwraj rovg dv&QtoJiovg tovg

exet, &ots xara tov xtxaffxivov i'xaaxoi xatgov axav-

xcov eJida&Ofievoi x<5v dXXtov xd&rjvxai fj/ieqag Ti-

xavag xai KoQvfiavxag xai SaxvQovg xai fiovxoXovg

ogcovxeg' xai og/ovvrat ye xavxa oi tvyereaxaxoi xai

ngmxevovxeg iv ixdaxij xcov ndketav ov% ojimg aidoi'

fievot, dU.a xai fieya (foovovvxeg ini xcp ngdyfiaxi

fidXXov tfxeQ In" evyevelaig xai Xeixovgyiaig xai

dguo/iaoi ngoyovixolg, und wie es vier in diesen

Gegenden gefundene Inschriften bestatigen : a) aus

Apollonia am Pontos CIG II 2052 neben Xixva-

cpogog, xcaxacpdgog, agyifxvoxrjg, dgyjfiaoodga ; b) aus

Perinthos, Mommsen Ephem. epigr. HI p. 236, 5.

Kaibel Rh. Mus. XXXIV 211. Dumont Me-

langes d'arche'ol. et d'e^pigraphie 396, 74 Z. 8;

c) aus Pergamon (1. Jhdt, n. Chr.) Fraenkel
Inschr. von Pergamon H 485—488 neben v/xvo-

SiSdaxaXoc und ledtjvoi; d) aus Ephesos Inscr.

of the British Mus. Ill 229 nr. DCII d, o. Hin-

zu kommen noch einige von Dieterich a. a. O.

9 gesammelte Inschriften aus Rom (CIL VI 504.

510. IGI 2045) und ein in Paris befindlicher

Zauberpapyrus aus Agypten (Dieterich a.

a. O.).

In den letzten Jahren hat die Ansicht mehr

und mehr Anhanger gefunden, die in den B. spe-

ciell Beamte derorphischen Dionysos-Kulte sieht,

und E. Maass Orpheus 188 ist soweit gegangen,

in dem Orph. Hymn. I 10 und XXXI 7 erwahnten

B. Orpheus selber als den heiligen Sprecher zu

erkennen, wogegen sich schon E. Rohde Neue
Heidelb. Jahrb. 1896, 13 gewandt hat. Die Stel-
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lung, welche man zu dieser Ansicht einnimmt,
hangt von der Anschauung ab, die man von dem
sog. orphischen Hymnenbuch gewonnen hat. Wer
der Meinung ist, dass dies Buch fur den litur-

gischen Gottesdienst einer orphischen Gemeinde
gedichtet ist, wird geneigt sein, die B. so zu be-
urteilen, wie es jetzt Dieterich, Reitzenstein
und Ma ass thun. Wer aber, wie ich, auf dem
Standpunkt steht, dass wir in diesem Hymnen-
buche ein aus Liedern der allerverschiedensten
Kulte zusammengesetztes, in theogonischer Reihen-
folge ktinstlich geordnetes Buch besitzen, dessen
Redactor auch Interpolationen aus der alten rhap-
sodischen Theogonie des Orpheus vorgenommen
hat, der wird lieber die B. im allgemeinen als
Beamte mystischer Dionysosdienste gelten lassen,
als sie nun liberall als "Vertreter eines specifisch
orphischen Kultes auf'zufassen. Denn wir kommen
sonst leicht in die Gefahr, die Mannigfaltigkeit
der mystischen Dionysosdienste zu unterschatzen.

!

Gerade die beiden orphischen Hymnen, die sich
in ihren Schlussversen an den B. wenden, sind
frei von jeder Bezugnahme auf orphische Lehren;
sie gehbren beide nicht einmal in einen Dionysos-
dienst, sondern sind Kultlieder ffir Hekate* (bei
der man nicht wegen Paus. II 30, 2 an die aigi-
netische zu denken braucht) und die Kureten von
Kreta, ftir das schon Euripides einen (loirus be-
zeugt. Nur ein einziges Zeugnis ist mir bekannt,
in dem ein B. erwahnt wird, der mit einem orphi g
schen Kult in Beziehung stehen kann, es ist das
die von Cyriacus von Ancona in Perinthos abge-
schriebene Inschrift (b), deren richtige Herstel-
lung erst A. Dieterich a. a. 0. 8 verdankt wird.
Denn der Orakelspruch der Sibylle, welcher unter
dem aQxiflovxol.oi ZjtsUio; Evrj&ie gegeben ist,

spielt in der unzweideutigsten Weise auf das be-
kannteste Dogma der orphischen Theologie an,
auf die Lehre von der Entstehung des Menschen-
geschlechtes aus der Asche der von Zeus erschla- 4
genen Titanen, an welehe sich die Hoffnung auf
die Unsterblichkeit der Seele ankniipfte. Aber
diese eine wirklieh sichere Anspielung auf die
orphische Lehre berechtigt uns nicht, da iiberall
von orphischen Vereinen zu reden, wo uns B. be-
gegnen. Mit Recht haben 0. Cr(usius) Lit,
Centralblatt 1894, 727 und G. Knaack (Berl.
philol. Wochenschr. 1895, 1160) hiegegen ener-
gischen Widerspruch erhoben (vgl. den Artikel
Bukolik). Von einem irgendwie tief eingreifen- 5i

den Einfluss der Orphik auf Theokrit kann nicht
die Rede sein ; am wcnigsten sind dafflr die Aijvai
rj Bdxxat beweisend. die von Maass Herm. XXVI
(1891) 178, Reitzenstein Epigr. und Skolion
217 und wohl audi von Knaack (vgl. oben
S. 1006) unrichtig beurteilt werden; vgl. dar-
iiber Kern in Wendlands und Kerns Beitr.
zur Geschichte der griech. Religion und Philo-
sophic 97.

Wahrend nun die Inschriften das Amt der B. 6(
lediglich ftir die romische Zeit und nur fur die
von Lukian genannten Gegenden erweisen, giebt
es eine Anzahl litterarischer Zeugnisse, die uns
nach Griechenland selber und in das fflnfte vor-
christliche Jahrhundert hinauffuhren. Der Ver-
such Reitzensteins a. a. 0. 207 schon aus
Pindar. 01. XIH 18 den Dithyrambus als Kult-
hed der B. zu erschliessen, scheint mir allerdings

missgltickt zu sein, trotzdem es sicher ist, dass
die B. des Kratiuos, unser altestes Zeugnis, mit
einem Dithyrambus begonnen haben (K o c k PCA
I 16), und wir also auch hier in den Kreis des
Dionysos gewiesen werden, genau wie inAristophan.
Vesp. 10 (tov avrov ag' sftol (iovxoXetg 2afid£iov);
denn der thrakisch-phrygische Gott Sabazios ist

sehr friih mit Dionysos identificiert worden. Auch
Euripides, der genaue Kenner sacraler Institu-

lOtionen, bezeugt die B. als Diener des Dionysos
und zwar des thebanischen , wie das Bruchstiick
aus der Antiope NauckFTG 2 p. 421 frg. 203 be-
weist, nach dem die Pfiicht eines B. darin besteht,
dass er die altheilige Saule des Dionysos mit
Eptaeu bekranzt (Archaeol. Jahrb. XI [1896] 113;
vgl. auch v. Wilamowitz Aristot. und Athen
II 42, IS, nach dem die &dXa/ioi fiovxoXwv [so

v. Wilamowitz statt povxoXov] dem atheni-
schen BovxohZov entsprechen). Von einem orphi-

!0 schen Kultus ist also auch hier nicht die Rede

;

es ist der grosse Gott von Theben, fur dessen
Kult Euripides einen B. anfiihrt. Aber Euripides
kennt auch bereits einen B. in Kreta ; denn eine
glanzende Emendation von H. Diels (Deutsche
Litt.-Ztg. 1889, 1081) hat uns die Erwahnung
eines vvxxmoX.ov Zaygscog fioixag in den Kretern
des Euripides (frg. 472 N.2) gelehrt. Aber be-
wiesen ist auch hier nicht, dass der von Euripides
erwahnte kretische Zagreuskult ein orphischer

0 Gottesdienst gewesen ist, wenn auch E. Maass
Orpheus 103, 133 mit Recht gegen Ed. Meyer
Gesch. des Altert. II § 460 betont hat, dass der
fiovras des Zagreus von dem kurz vorher bei Euri-
pides ebenfalls erwahnten Aiog'Idatov fivozr\g zu
trennen ist, dass Euripides hier die Priester von
zwei verschiedenen Kulten, dem des idaeischen
Zeus und dem des Zagreus sprechen lasst.

Kratinos' Komoedie bezeugt die B. fur Athen.
Wir kennen jetzt auch den Ort, an dem diese in

f» Athen ihren Sitz hatten. Es ist das nach Aristot.
'Aihjvaimv Ttohxda 2, 26 Kaib.-v. Wilamowitz in
der Nahe des Prytaneions gelegene.RwW.rfov, das
seinen Namen von diesen priesterlichen Beamten
des Dionysos (ai.V 6 jiev (Saodevg el%e ro vvv xa-
Kovjisvav BovxoXuov jiXr/aiov tov novzavdov ' arj-

iieTov de- hi xai vvv ydg xijg tov flaoiUtos yvrai-
xog »; ovitfietgts evTav&a yiveTai t$ Aiovvoco xai
6 yd/uog) empfangen hat. Von diesem Bovxo/.eTov
wieder ist dann der in den Athen. Mitt. XIX

)(1894) 255, 122 von S. Wide publicierten Sta-
tuten der Iobakchen genannte flovxoXixdg abzu-
leiten, wie das zuerst W. Doerpfeld vorge-
schlagen hat (vgl. auch Poland Griech. Studien
fur Herm. Lipsius 1894, 84). Maass Orpheus
56. 62 fasst den jiovxo).ix6; dagegen als den Prie-
ster des Orpheus auf, in dem er den B. xax' i§oyjv
erkennen will. Letztere Ansicht ist bereits oben
zuruckgewiesen worden; und mit ihr fallt auch
Maass' Versuch, die Iobakchen als einen orphi-

1 schen Dionysosverein zu erweisen (F. Diimmler
Theolog. Litt.-Ztg. XX 1895, 458).

Der Schluss, zu dem diese tbersicht hindrangt.
ist also der: B. sind sacrale Beamte im Dienst
des Dionysos und erinnern in ihrem Namen an
den urspriinglich in Stiergestalt verehrten Gott.
Sie finden sich aber vereinzelt auch in anderen
Kulten, z. B. in Kreta im Kult des unterirdischen
Zagreus und der Kureten und im Dienst der
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Hekate. Einen agxtflovxdAos des Apollon Smin-
thios aus mythischer Zeit erwahnte Polemon frg.

31 Preller. trber ihre sacrale Function wissen

wir wenig : wir kennen aus den Inschriften einen

aQx^ovxokoe und wissen, dass der Thyrsos auch
fiovxohxbv xevxQov genannt wurde (Crusius Rh.
Mus. XLV 1890, 265). In Theben haben sie nach
dem angefuhrten Bruchstiick aus Euripides' Antiope
die Pflicht, den alten Fetisch des Dionysos mit
Epheu zu bekranzen, wie das die Archaeol. Jahrb.

XI 1896, 115 veroffentlichte kleine Lekythos aus

Rhodos illustriert. tiber die strengen Vorschriften

der Lebensfuhrung, denen die B. in Kreta unter-

worfen waren, orientiert das Fragment aus den
Kretern des Euripides (Reitzenstein 208). Lit-

teratur: R. Schoell De communibus et collegiis

quibusdam Graecorum in der Satura philologa

Herm. Sauppio oblata 1879, 176. 0. Crusius
Rh. Mus. XLV 1890, 266. A. Dieterich De
hymnis Orphicis capitula quinque, Marburger
Habilitationsschrift 1891, 3. R. Reitzenstein
Epigramm und Skolion 1893, 193. M. Fraenkel
Inschriften von Pergamon II 485. E. Rohde
Psyche 308, 2. E. Maass Orpheus 1895, 43. 180.

[Kern.]

Bovx6Xiov ttwfvri, Ort im agyptischen Nomos
Arsinoites (jetzt el Faijum), Mahaffy Flinders-

Petrie papyri II nr. XIII col. XIII. XXVIII col.

V 16. VHI 2. [Sethe.]

BovxdXmv n6Xis (Strab. XVI 758), sonst

unbekanntes Stadtchen an der Kflste Phoinikiens

in der Nahe des. Karmel zwischen Sykaminum
(Haifa) und dem Krokodilfluss (Nahr ez-Zerlja);

nicht identificiert. [Benzinger.]

Bnkolos (BovxoXog). 1) Eine steile Anhohe
am Anfang der Ostseite des goldenen Homes,
zwischen Drepanon und Mandrai, deren Name
mit der Griindungssage von Byzantion in Zu-
sammenhang gebracht wurde, Dion. Byz. 24—26
Wesch. Hes. Mil. 4, 4 (FHG IV 147), welcher
den Ort BovxoXia nennt; vgl. Bukoleon.

[Oberhummer.]

2) Sohn des Herakles und der Thespiade
Marse, Apollod. II 7, 8, 7.

8) Sohn des Hippokoon in Lakedaimon, von
Herakles mit Vater und Brudern getatet. Apollod.

HI 10, 5.

4) Sohn des Kolonos zu Tanagra, Bruder des

Ochemos und Leon und der Ochna. Als diese

vergeblich versucht hatte, den schonen aber sprO-

den Jiingling Eunostos (s. d.) zu verfuhren, kam
sie der drohenden Entdeckung dadurch zuvor,

dass sie durch die Verleumdung, er habe ihr Ge-
walt anthun wollen, ihre Bruder veranlasste, ihn
zu ermorden. Diese wurden von Elieus, dem Vater
des Eunostos, ins Gefangnis geworfen, entkamen
aber, nachdem Ochna reuig die Wahrheit gestan-

den und sich erhangt hatte. Myitis bei Plut.

quaest. graec. 40.

5) Vater des Sphelos, Grossvater des vor Troia

gefallenen Iasos, eines athenischen Anfuhrers,

Horn. H. XV 338. [Wagner.]
Bovx6jiia QevSalaia (in alterer Orthographie

Box6.ua OeoSaiaia). Einen uns zunachst riitsel-

hat'ten Opferbrauch bezeugen eine Anzahl von

Inschriften, die sich kiirzlich am Nord- und Nord-
ostabhange der Akropolis von Lindos auf Rhodos,
etwas iiber dem grossen Hafen gefunden haben,

und deren Zeit fiir die altesten vielleicht noch

im 5., fiir die spateren kaum nach dem 3. Jlidt.

v. Chr. anzusetzen ist (IGIns. I 791—804). Die

Inschriften sind teils auf dem Felsboden , teils

auf einer langeren Wand, die senkrecht in das

Gestein nach Art einer Terrassenmauer einge-

arbeitet ist, meist ohne Kunst angebracht
;
einige

von ihnen haben durch Verwitterung sehr stark

gelitten. Sie sollen die Erinnerung an thatsach-

lich an ebenderselben Stelle von einzelnen oder

meist von ganzen Familienverbanden (z. B. tmv
QdXXioi xai AamoXiog iyydvatv, oder EvaQaxofv)
jiatdcov , oder 'Ayrjoixfiijov xai iyyoraiv) darge-

brachte Opfer festhalten. Das Opfer wird meist

als aooo%dQaios (oder jigooaxdgaics) frvoia am
Feste der B. (Boxomoig oder Bovxontois) bezeich-

net; einmal steht im Nominativ [Boxjdfmq) &eo-
Saioia, einmal [Box]6(ma oder -Tiioig) Gcvdatoifa
oder -ioig]. Wir werden also auf den rhodischen

Monat Theudaisios hingewiesen, in welchem die

Feldbestellung stattfand, da am sechsten Tage
desselben dem Poseidon Phytalmios, der Gedeihen

der Saaten verleiht, geopfert wurde, d. i. wahr-
scheinlich den dritten Monat des rhodischen, mit der

Herbstnachtgleiche beginnenden Jahres (Ditten-
berger Syll. 375 = IGIns. I 905. A. Mommsen
Jahresber. LX 1889, 434. Paton-Hicks Inscr.

of Cos p. 330 ; doch ist die Frage nach der An-
ordnung der rhodischen Monate noch nicht ab-

geschlossen; es stehen neue Behandlungen der-

selben von Wilhelm und Bischoff in nach-

ster Aussicht). Der Gott sollte freudig (jiqos

Xaodv) und gnadig gestimmt werden, um gutes

Wachstum zu verleihen. In Athen opferte man
am Ausgange des Winters dQxoftevatv xaon&v
(pi'so&at die rfgoxaQioTtjgia, und zwar an Athena
(Preller-Robert Gr. Myth. I 207, 2). Wem
gait das lindische Opfer? Schwerlich der Atha-

naia Lindia; denn deren heiliger Bezirk war die

Burg. tTberliefert ist aus Lindos nur ein Rinder-

opfer, dieses aber ist durch seinen aetiologischen

Mythos in enge Beziehung zum Ackerbau gesetzt:

es gilt Herakles
,
demBuzygen (Suid. s. BovCiytj;.

Topffer Att. Geneal. 146, 4). Bim wurden an

einem fioiZvyov genannten Altar ein Paar Pflug-

stiere geopfert, wahrend der Priester von einer

Anhohe in der Nahe den Heros mit Verwiinschungen

uberhaufte. Herakles selbst soil sich den Ackers-

mann zum Priester bestellt haben, nachdem er

ihm zuvor den einen Stier (oder besser wohl beide)

vom Pfiuge ausgespannt und verzehrt hatte, wo-

bei ihn die Fluche des so Geschadigten nur zur

grOsseren Heiterkeit stimmten (Lactant. inst.

div. I 21. Conon narr. 11. Apd. II 118 Wagn.,

vgl. Philostr. imag. II 24: nach Knaack Herm.
XXIII 1888, 139ff. liegt die Erzahlung des Apol-

lonios in der 'Podov xzCoi? zu Grande). Attische

Parallelen erklaren den Brauch und den Mythos.

Auch dort hatte ein Buzyge die heilige Pfliigung

am Fusse des Burgfelsens eingefuhrt [s.'Aqozoi

U g o (). Der Ackerstier gait dort nach den Satzungen

der Buzygen als unverletzlich ; den Ubertreter

trafen die BovZvyetoi doac (Topffer a. a. 0.

139). Auch wenn das Opfer von der Gottheit

gefordert ist, ist der Vollstrecker desselben schuld-

beladen, wie bei den attischen Buphonien, deren

Namen sehr an die Bukopien evinnert. In Rhodos

wurde das Opfer von den Nachkommen des He-
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rakles verlangt; so bfirdete man dem Ahnherrn
zuerst die Schuld auf (M. W. Heffter Die
Gottesdienste auf Rhodos im Altertum I 1827,
namentlich S. 24ff.). Wenn also Herakles das
Opfer einffihrte und zugleicb auch entgegennahm,
so erklart sich der gentilicische Charakter des-

selben, der sich im Zusammenhalten der Sippen
ausspricht, von selbst.

Wegen des Namens Oevdaioia kOnnte man an
sich auch an Dionysos denken, der mehrfach in

sicheren Beziehungen zu diesem Fest und dem
darnach benannten Monat steht (Preller-Robert
I 683, 3), zumal wegen eines Brauches in Tene-
dos, wo diesem Gotte ein neugeborenes Kalb ge-
opfert wird, der Thater aber von Steinwlirfen

verfolgt bis zum Meere fiiehen muss (Ael. nat.

hist. XII 34). Kult des Dionysos in Lindos steht
genljgend fest, und die Nahe des Meeres wiirde
auch zutreffen. Aber da wir den Mythos von der
Mahlzeit des Herakles haben, werden wir es uns

'

nicht entgehen lassen, darin einen deutlichen Hin-
weis auf das Fest des Gcttermahles, der Geodaioia,
zu erkennen. [Hiller v. Gaertringen.]

Bnkra s. Bruca.
Balagoras (BovXayoqag) aus Phanagoria soil

sich aus Liebe zu dem Flctenspieler Diodoros vom
leukadischen Felsen hiiiabgestiirzt haben ; Schwin-
delnotiz des Ptolemaios Chennos (Westermann
Mythogr. 198, 32). [Knaack.]

Bnlaios, Bnlaia (BovXawg,BovXai'a), Epiklesis S

verschiedener Gottheiten als der Verleiher guten
Bates und Beschiitzer der BovXrj. a) Zeus B.,

Cornut. 9. Lykophr. 435. Tzetz. Lykophr. 288.
435. Anon. Ambros. 23 = Schoell-Studemund
Anecd. II 265 ;

speciell in Athen im Buleuterion
neben Athena Bulaia, Antiphon VI 45. Paus. I

3, 5. CIA III 272. 683. 1025, vgl. Overbeck
Griech. Kunstmythol. Zeus 62. 212. Wachsmuth
Stadt Athen II 320; in Lakedaimon CIG 1245.
1392 vgl. 1240; in Pergamon neben Hestia B., <

Frank el Inschr. v. Pergam. I 246; in Aigai
ebenso, Bohn Arch. Jahrb. Suppl. II 34; im Pa-
nionion bei Mykale CIG 2909; in einer griechi-

schen Eidesformel rOmischer Senatoren neben He-
stia B., Thomas Miinchner Gelehrt. Anzeig. 1860,
158; ferner auf Miinzen von Mytilene (Eckhel
n 504. Mionnet III 46, lOlf. Head HN 488)
und Antiocheia am Maeander (Mionnet Suppl.
"VI 447, 60. Overbeck Griech . Kunstmythol. Zeus
212). Das Zeusbeiwort wurde nachmals auch J

Ehrenbezeichnung der Kaiser, z. B. auf Miinzen
Mionnet II 594, 538, auf Inschriften CIG 1307.
3847 m und Frankel a. a. O. p. 159 (zu CIG
2452 und Athen. Mitt. Xni 20). b) Athena. In
Athen im Buleuterion neben Zeus B. , Antiph.
VI 45. CIA in 272. 683 Welcker Griech.

Gotterl. II 303. Preller-Robert Griech. My-
thol. I 220. Wachsmuth Stadt Athen II 320.
c) Hestia im Buleuterion zu Athen, Aischin. II

45 nebst Schol. Dinarch. bei Harpokr. und Suid. 6

s. BovXaia. Diod. XIV 4; vgl. Andokid. I 44.
n 15. Xen. hell. II 3, 52. Wachsmuth a.

a. O. 320f., in Andros im Prytaneion CIG add.
2349 b, in Erythrai Rev. arch. XXXIV 107ff. =
Dittenberger Syll. 370, 65, in Knidos Newton
Discov. Halicarn." II 2, 771 nr. 79 = Loewy
Inschr. griech. Bildh. 161, in Pergamon Frankel
Inschr. v. Pergam. I 246, in Aigai Bohn Arch.

Jahrb. Suppl. II 34, an den beiden zuletzt ge-

nannten Orten neben Zeus B. , ebenso auch in

einer griechischen Eidesformel rOmischer Sena-
toren, Thorn a s Miinchner Gelehrte Anzeigen 1860,

158. d) Artemis in Athen, wo ihr und dem Apol-
lon Prostaterios vor der Ekklesia geopfert wurde,
CIA II 390. 392. 408. 417. 431. 432. 459. 'E<pt)p.

aex- 1890, 151,2. Wachsmuth a. a. 0. 321, 1.

Preller-Robert Griech. Myth. I 276, 1. 315;
0 ferner in Milet, Bull. hell. I 287f., vgl. Bule-
phoros Nr. 1. e) Demeter, Aelian. frg. 10 Her-
cher. f) Themis, Plut. reip. ger. praec. 5 p. 802 B,

vgl. oQ&6fiovXog Aesch. Prom. 18. Epitheton
der Agrippina, Athen. Mitt. XI 282, 45.

[Jessen.]

Bulanes s. Borani und Sulanes.
Bularchos. 1) Sohn des Aristobulos, Athener

($Xvevg). Ta&aQxog im J. 338 in den fur die

Athener gliicklichen Gefechten an der phokischen
) Grenze (Dem. XVIII 216). Auf ihn bezieht sich

das Belobigungsdecret CIA II 562, vgl. 1214 und
Schafer Dem. 112 556, 1.

2) Sohn des Damokleas, Athener ^Axa/iav-

zifiog <pvXfjg), in einem agonistischen Katalog
zwischen 168—164 v. Chr., CIA II 968.

[Kirchner.]

3) Nach Plinius (n. h. VII 126. XXXV 55)
hatte Kaudaules den von B. in einem umfang-
reichen Bilde dargestellten Untergang der Ma-

t gneten mit Gold aufgewogen. Welcker Kl. Schr.

I 439 vermutet, dass diese Nachricht aus den
falschen Lydiaka des Xanthos stamme, also un-

zuverlassig sei, wogegen sich A. v. Gutschmid
(Kl. Schr. IV 310) mit Recht erklart, s. auch
Brunn Kstlg. II 4f. [0. Rossbach.]

Bulbua, ROmisches Cognomen, s. Atilius
Nr. 33f.

BovXr\ (dialekt. fiovXa, ftwXA, poXXa; in spa-

terer Zeit avveSQtov, vgl. Bekker anecd. 219, 26.

1 248, 11 ; bei Dion. Hal. ant. II 12, 4 §ovXevxrjQiov,

vgl. Paus. I 3, 4), der Rat, Beirat, dann Rats-
versammlung, bezeichnet einen staatsrechtlichen

Factor, der uns neben dem SouveTan entgegen-

tritt zunachst in der Stellung als Beirat (con-

silium), allmahlich aber sich als collegiale Be-
hcrde. gleichwertig mit den anderen massgebenden
Factoren des Staatswesens, zeigt, so dass zur

Bezeichnung der vollen Staatsgewalt in oligarchi-

schen Staaten neben den Magistraten, in demo-
kratischen neben dem Sij/iog die /?. erscheint;

sie bildet insbesondere die beratende Gewalt neben
der beschliessenden (dem Sfjfiog). Nach den ver-

schiedenen Verfassungsformen hat die povXevrixt]

aoyrj (Aristot. Pol. Ill 1 p. 1275 b) eine ver-

schiedene Gestaltung und Geltung ; der Entwick-
lungsgang lasst sich kurz so charakterisieren

:

aus dem Beirate, urspriinglich privater Natur,
bildet sich der adelige Staatsrat, der in der De-
mokratie dem autonomen Gemeinderate weichen
muss. Nicht immer und nicht fiberall ist die Be-
zeichnung die gleiche.

I. B. als Beirat, also in der wOrtlichen Bedeu-
tung des Wortes, finden wir in den homerischen
Gediehten als ftovXij yegorxcor: der Konig beruft

die Batmanner (povXijv Ti. II 53), um einen Plan
zu beraten ; er teilt mit ihnen das Mahl und den
Wein, daher yegovatog oivog II. IV 259; Odyss. XIII
8. Die Manner, die dazu erscheinen, werden vom
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Konige bestimmt, gehOren aber den fiaodfjeg oder

aoioxtjeg an, dem Adel. Wir wissen nicht, wie

viele derselben waren (II. II 404—408 werden

sieben genannt), noch ob sich der Konig immer
derselben Manner als Beiratcs bediente ; doch der

,gemeine Mann' zahlt nicht mit im Rate, II. II

202. Die Bezeichnung der Mitglieder des Bei-

rates als yigovxeg lasst sie wohl als gereiftere

Manner, die oft fiber das kriegerische Alter hinaus

sind, erscheinen, dochfinden wirgenugder Jungeren.

Die Bezeichnung als fSovXtjtpoQOi ,
tjy^xogeg yds

/ttdovxeg zeigt uns den Wirkungskreis an: der

Konig ist an ihre Zustimmung nicht gebunden,

legt aber Gewicht darauf. Sie sind wohl auch

Beisitzer in der Entscheidung wichtiger Rechts-

falle, besonders die den Adel selbst betreffen, als

dixaonoXoi, vgl. II. XVm 497—508. Auch bei

den Troern werden yegovxeg (lovXevtai erwahnt

II. VI 113f., ohne dass etwas Naheres daraus zu

schliessen ware; Gladstone Horn. St. 416ff. be-

merkt, dass die Troer keine (S. hatten.

Wie Agamemnon seinen adeligen Beirat hat,

so war dies auch bei den anderen Konigen in

der heroischen Zeit der Fall; wir wissen nichts

dariiber, auch nicht, ob die Wiirde in einzelnen

Familien forterbte ;
vgl. Dion. Hal. n 12, 4 xoTg

yovv BaaiXevaiv .... povX.evxrjgtov r\v ex xgaxioxwv.

E. Meyer Gesch. d. Altert. II § 53. 82f. S cho-

rnann Gr. Altert. I 3 340. Allmahlich steigerte

sich die Macht des Adels und demgemass auch

des Rates, der als Repraesentant des Adels er-

scheint. So bildet sich

II. B. als adeliger Staatsrat '(vgl. Meyer
Gesch. II § 226. 227). Dieser stand dem Konige

bezw. dem an dessen Stelle getretenen Beamten

in der Verwaltung und Rechtspflege zur Seite.

Gerade die Rechtspflege bot Gelegenheit zur Festi-

gung und Erweiterung der Machtstellung des

adeligen Staatsrates ; allmahlich wird die Wiirde

in bestimmten Familien erblich geworden sein.

Die Regierung wurde dann geffihrt durch Mit-

glieder des Rates, die langere oder kiirzere Zeit,

oft selbst lebenslanglich damit betraut waren,

wie wir dies in Sparta sehen, wo die Konige Mit-

glieder der ysQovola sind und ihrem Gerichte unter-

stehen. Dass es auch in Athen so war, ist langst

erkannt worden, nur strittig ist, welche Form
dieser Eupatridenrat hatte, in welcher spateren

Einrichtung er etwa nachlebte, am wahrschein-

liehsten in dem Rate aufdem "Aeewg myog. Forch-
hammer will eine theseische vgl. besonders

v. Wilamowitz-Mollendorff Aristot. u. Athen

II 200.

Es ist dieser Rat der oligarchische, als dessen

Kennzeichen gelten (vgl. Arist. Pol. II 12, 1273 a.

Hypoth. II zu Dem. XXII), dass seine Mitglieder

lebenslanglich das Amt bekleiden, dass sie aus

gewesenen Beamten hervorgehen und keine Reehen-

schaft abzulegen haben; vgl. Senatus. In olig-

archischen Staaten ist der Rat auch die beschlies-

sende Gewalt, es werden dann zwei Rate unter-

schieden.

III. B. im eigentlichen Sinne des Wortes ist

der vorberatende Ausschuss des souveranen Volkes,

aus dem Volke fiir kurze Zeit bestellt und rechen-

schaftspflichtig. Sie erscheint neben dem dijuo;

in den Beschlussen, ist in den demokratischen

Staaten der einflussreichste Factor und erscheint

neben den eigentlichen ag^ca selbst als eine sehr

bedeutende und wichtige agxn- Das Vorhanden-

sein einer /J. bildet noch in der Kaiserzeit das

Zeichen einer autonomen, freien Stadt;Marquardt
St.-V. iz 210. Mommsen R. G. V 234.

B. in Athen. Genauer die Geschichte und

Competenz des Rates darzustellen haben wir nur

fur Athen die Meglichkeit; es soil daher zuerst

fiber den Rat in Athen gesprochen werden, dann

soweit uns etwas fiber den Rat ausser Athen
bekannt ist.

Bezeichnung. In Athen gab es zur Zeit

der Demokratie zwei povXal, den Rat auf dem
Areiopag und den Rat im Prytaneion; Bekk. anecd.

222, 6f. Plut. Sol. 19. Liban. arg. Dem. XXII,

dann hypothes. II. Es wird unterschieden f\ h
'AQeiqj ndycp povXtf (oder ij 'AQsonayUit) und f)

Ssvreoa, auch hsga rj xa aolixixa stQ&xxovaa oder

fj (iovXrj xwv jtsvxaxooicov. Uber den Areiopag

s. Bd. II S. 628ff. Die letztere §. wird dann als

schlechthin bezeichnet besonders in den Inschrif-

ten; vgl. v. Wilamowitz Aristot. u. Athen II

200f. Es entsteht nun die Frage: ,Seit welcher

Zeit gab es einen doppelten Rat?' ,Von wem ist

der zweite Rat eingesetzt worden?' Eine end-

giiltige Beantwortung dieser Fragen ist zur Zeit

unmOglich; es geniige eine Zusammenstellung der

dariiber aufgestelltenAnsichten. AusAristot.M#)7»\

710I. c. 4 haben wir die Nachricht, dass Drakon

einen Rat von 401 Mitgliedern eingesetzt habe,

und ich sehe keinen Grund, diese Nachricht als un-

richtig zu bezeichnen
;
vgl. Busolt Griech. Gesch.

112 36, 2 mit Litteraturangaben. v.SchoefferJah-

resber. LXXXIII (1895) 18lf. Schoemann hat

Jahrb. f. Philol. CXV (1875) 455 die Ansicht aus-

gesprochen, dass das vorsolonische Naukrarencolle-

gium eine /?. gewesen sei, die gegenfiber dem eupa-

tridischen Rat eine ahnliche Stellung hatte wie

spater die der 400 zum Areiopag (vgl. Altert.

1 3 344), wahrend W e ck 1 e in und R. S c h 0 1 1 in den

Naukraren den eupatridischen Staatsrat der KOnige

sehen, Lange aber einen Adelsrat von 60 lebens-

langlichen Mitgliedern (51 Epheten und 9 Ar-

chonten) annimmt und nach ihm auch Philippi
(Jahrb. CXV 175f.). Lange hat einen vorsolo-

nischen Rat von 300 auf Grund der Nachricht

Plut. Sol. 12 angenommen; vgl. Caillemer in

Daremberg et Saglio Diet. I 739. Neuerdings

sagt Busolt a. a. 0. II 2 40 Anm.: ,Wenn es

vor Solon neben dem Areiopag einen Gemeinderat

gab, so bestand er hOchstwahrscheinlich nicht

aus 400, sondern aus 300 Mitgliedern'. Duncker
Gesch. d. Alt. XI 187 behauptet, mit dem Areiopag

sei beibehalten der vormalige grosse Rat der 300.

Meyer Gesch. d. Alt. II § 233 meint, der alte

Rat habe weiter bestanden in der /?. der 400 und

sei urspriinglich zusammengesetzt gewesen aus

den Beiraten der PhylenkOnige (§ 205). Neuer-

dings nun hat ausfiihrlich v. Wilamowitz fiber

1 den alteren Bat gehandelt ; er behauptet, der alte

Rat habe weiter bestanden in dem Areopag ; der

altere Rat sei eine Vertretung der Naukrarien

gewesen wie der kleisthenische eine Vertretung

der Demen, und bestimmt die Competenz dieses

alten Rates (Aristot. u. Athen I 85). Ich meine

nun. dass aus dem alten, vordrakontischen Rate,

der politische und richterliche Befugnisse hatte,

unter Drakon der Eat der 401 mit politischen
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Befugnissen abgezweigt wurde, was im Zusammen-
hange mit der Entwicklung der Demokratie steht

(vgl. Naukraren und Prytanen). Der Areio-

pag blieb dann noch immer ein aristokratischer

Rat, da er sich aus den gewesenen Arehonten er-

ganzte und seine Mitglieder lebenslanglich waren,
Hypoth. II zu Dem. XXII. Dieser Rat hatte weiter
seine richterliche Competenz, ihn bezeichnet der
Redner schlechthin mit /J. , wenn er vor dem
Areopag spricht. Sonst aber bezeichnet p. den
Eat als die vorberatende BehfSrde der athenischen
Demokratie, von der Plut. Sol. 19 gesagt ist:

jiovXrjv ojio cpvXijg ixdoxr/g xexxdgcov ovoaiv ixaxov
avSgag imXe^d/ievog, ovg xgofiovXeveiv stage tov

Srjfiov xal firjSiv iav ajcgo§ovXevxov elg ixxXtjoiav

eig(pigso&at
;

vgl. Liban. argurn. Dem. XXII.
Es iet demnach jene von der Aristot. Pol. VI
(IV) 15, 1299 b sagt: Set /lev ydg elvai xi xoiovtov,

oj entfieXig eoxai tov Srjfiov xgoftovXeieiv , oxcog
aoyoXarv iotai und fiovX.r/ Srj/ioxixov, dann 6 fiiv

ydg fiovXevxr/g Srj/ioxixov, 6 Si jtgoflovXog SXiyag-
yixdv. In welchem Verh&ltnisse die Volksab-
teilungen in dem Rate der 401 unter Drakon ver-

treten waren, konnen wir nicht erkennen; unter
Solon sehen wir jede der 4 Phylen und zwar die
ersten drei Schatzungsklassen durcb je 100 Rats-
herrn vertreten. Mit der Vermehrung der Phylen
durch Kleisthenes wurde die Zahl der fSovXevxai

auf 500 erhoht, daher die Bezeichnung r) fiovXl]

ol ixsvxaxdoiot CIA I 57 (411/410 v. Chr.). II;
809 b (4. Jhdt.); Lykurg. Leokr. 37. Aeschin.
Ill 20. Liban. arg. Dem. XXII (Bekk. anecd.

248 s. ixcpvXXocpogijoai hat die Bezeichnung ovve-

Sgiov t<bv jievxaxoaicov, daneben ioxoxst r) (SovXtj).

Als die Zahl der Phylen auf zwOlf vermehrt wurde
(Plut. Demetr. 10), flnden wir rj (tovXt) ol ega-
xooioi CIA II 476; im 3. Jhdt. v. Chr. wurde
zeitweise eine dreizehnte Phyle (Ptolema'is) ge-

bildet, aus jener Zeit eine PovXlj ol Sg~ax6otot xal
xevxrjxovxa CIA IV 2, 385 d. In der Kaiserzeit <

finden wir wieder 600, CIA III 2. 68 (Zeit der
Flavier) u. 0.; dann seit etwa 126 n. Chr. 500,
CIA III 5. 10. 41 (175—192 n. Chr.). 62 (126/7
n. Chr.). Nach Busolts Vermutung (Handb. IV
1. 133), der Paus. I 3, 4 {lovXevxtjgtov twv xev-
xaxootcov xakovfievov anfiihrt. mag es einige
Zeit 540 Buleuten gegeben haben. Um 270 n. Chr.
gab es 750 Buleuten, CIA III 716, in derzweiten
Halfte des 4. Jhdts. n. Chr. eine jSovXij xwv xoia-

xooicov CIA III 635. 719. ZvviSoia fur fiovXrj 5
und Areopag CIA III 10. 693 u-. s. w.

Bedingung zum Eintritt, Modus der
Ernennung. Bedingung fur das jiovXsimv. das
Amt eines (SovXevxrjg, fur die flovXeia war der
Besitz des Burgerrechts und der biirgerlichen

Ehrenrechte, bis auf Aristides die ZugehOrigkeit
zu den ersten drei Schatzungsklassen, die ()ov-

Xevxixij fjXtxta von 30 Jahren und die Meldung
als Bewerber; vgl. Harpokr. s. fovXeta- to ix xfjg

(SovXfj; ovta aodxxeiv a xoTg fSovXevxai; .igootjxei
; 6

povXevxixr] fjXixia Xenoph. memor. 1 2, 35. Liban.
arg. Dem. XXII. CIA I 9 (Bestimmungen iiber

die p. von Ervthrai aus der Zeit des Kimon):
firjS eXaxxov r) xoidxorza i'xij ysyorcog. Meldung

:

Lys. XXXI 33.

"

Die Ernennung erfolgte nach Aristot. Adr/v.
.to/.. 4 schon zu Drakons Zeit durch das Los

;

nach der kleisthenischen Demeneinteilung wurden
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durch das Bohnenlos aus den von den einzelnen
Demen nach Verhaltnis ihrer GrOsse und Be-
deutung vorgeschlagenen Candidaten aus jeder
Phyle 50 Buleuten erlost, eine Verbindung von
Wahl und Los, wie sie Platon leg. VI 758 B (ex

ngoxgixcov xXrjQcoftevxes) fur seinen Staat ver-

langt; dabei wurde zugleich je ein Ersatzmann
(sTciXaytov) erlost. CIA I 9 (fur Erythrai) : dbo-
xXrjQovv Se duo xvdficov fSovXfjv. Thuk. VIII 69

0 xoTg cbio xov xvdftov (lovXevxatg. Aristot. 'A&.
TtoX. 43, 2. Harpokr. s. imXaycbv Acoylvr/g xaxd
Kxrjoicp&vxog ,ovxe Xaywv ovx' ijiiXaydrv, dXX1

ix
xagaaxevrjg Tigid/ievog1, eoixe xo yiyvdfievov xoi-

ovxov elvai exXrjQovvxo ot {SovXeveiv r) aQ/
u
eiv

itpiepevoi, enetxa exdaxqj xtov kaxdvxmv exegog
eneXayxavev, tV iav 6 ng&xog Xa%cbv ajco8oKifiaov%

fj

r) xeXsvzrjOfl, avx' ixeivov yivtjxai f}ovXevzfjg 6 im-
Xa%a>v avxa~>. Bekk. anecd. 256 , 3f. indaxcbv •

el xig ouioSoxt/j,ao&eir/ dig dveTtixrjdeiog , aXXog avxi

0 xovrov imXaxwv avxog TjQxev. Ober die Vertei-

lung der einzelnen Ratsstellen auf die Demen
vgl. Athen. Mitt. VII (1882) 103f.

Dokimasie, Amtsdauer, Iteration. Der
Erlosung folgt die Priifung, Soxtftaoia, vor dem
alten Rate ; Aristot. 'A&. aoX. 45, 3. Lys. XXXI
1. Dem. XXI 111. [Dem.] LIX 3. Die Priifung
erstreckte sich auf das ganze Leben des Candi-
daten, nicht etwa auf besondere Fahigkeiten

; Lys.
XVI 9 ev de xatg doxifiaolatg dtxaioy elvai navxog

) xov fiiov Xdyov didovai
;

urspriinglich war diese

Dokimasie vor dem Rate entscheidend, spater
konnte der Zuriickgewiesene (duodoxifiaadeig) Be-
rufung an ein Heliastengericht einlegen ; Aristot.

'A&. .-xoX. 45, 3. Die Amtsdauer betrug ein Jahr,
wie die der meisten Beamten , Liban. argum. Dem.
XXII. Hypoth. II zu Dem. XXII ; eine und dieselbe

Person konnte mehrmals die fiovXu'a bekleiden;
fur Erythrai ist CIA I 9 bestimmt flovXeveiv Si fit}

hxog xsTxdgmv ix<ov. Auch in Athen mag ein

) Zwischenraum bestimmt gewesen sein, Boeckh
St.-H.s II 763.

Amtsantritt, Amtseid. Der Amtsantritt
erfolgte wohl Mitte des Skirophorion (Aristot.

'Ad. jioX. 32, 1), und zwar unter Darbringung feier-

licher Opfer, eigixtjgia; Thuk. VIII 70. Dem. XIX
190. Suid. s. eigixrjgia- r) jlovXij xd elgixr)oia

Ovu .... Schol. Dem. XXI 114 etgtxtjgia yiy-

vemi fteXXovorjg etgtivat xfjg flovXfjg eig xo jiov-

Xcvxt'joiov. Beim Amtsantritte wurde der Amtseid.
! flovXevzixog Soxog, geleistet, von dem nur einzelne

Bestimmungen erhalten sind (vgl. CIA I 9 fur Ery-
thrai). Aristot. 'A&. noX. 22, 2. Xenoph. memor.
1 1, 18. Plut, Sol. 25. Dem. XXIV 144. [Dem.]
LIX 3. Lys. XXXI 1. 2. Dieser Eid bezog sich
auf die verschiedenen Pfiichten des Rates: nach
den Gesetzen ihr Amt zu verwalten, die soloni-

schen Gesetze zu halten, dem Volke das Beste
zu raten, bei der Dokimasie die Untauglichen
zuriickzuweisen, nur unter gewissen Bedingungen
einen Athener in Fesseln zu legen.

Abzeichen, Ehren und Vorteile. Als
Abzeichen hatte der fiovXtvxi'jg den Kranz, Lyk.
Leokr. 122, war wahrend seines Amtsjahres frei

vom Kriegsdienste, Lyk. Leokr. 37, erhielt den
fiovXevxixo; fuo&og im Betrage von 1 Drachme
taglich , Hesych. s. fiorXijg Xayetv xo Xayuv flov-

Xevxijv xal dgayjitjv xi'/g tjitigag Xajletv. Thuk. VIII
69. Bei Aristot. Aft. xo'i. 62, 2 werden nur mehr
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5 Obolen angegeben. Vgl. das xatieot/uov xfjg

fiovXijg als besondere Einnahme an den Theseien,

CIA n 444—446. Dann hatten die Ratsherren
Ehrenplatze im Theater : fiovXevnxog zouog, Ari-

stoph. Av. 794 und Schol. Suid. s. fiovXevuxog.
Pollux IV 122 ixaXeTxo Si xi xal jiovXevxixov

/xigog xov fiedxgov xal i<pr/(ltx6v. Nach Beendi-
gung der Amtszeit wurde dem Rate , wenn er

sein Amt ordentlich verwaltet hatte, die Bekran-
zung durch das Volk zu teil, Hypoth. II zu Dem.
XXII § 8 vdftog Si r)v rr/v ftovXr/v xrjv S6g~aoav

xo~y Sr)fi(p xaXwg fieflovXevxevat ozetpavovo&ai
;
Vgl.

Dem. XXII 12. 36. Aristot. 'A&. noL 46, 1.

Rechenschaftsablage. Am Schlusse des

Amtsjahres war jedes Ratsmitglied wie jeder Be-
amte verpflichtet, fiir seine Amtsfahrung Rechen-
schaft abzulegen (ev&vvag StSovat); CIA II 114.

Aischin. Ill 20. Dem. XXII 38f. Bei der Nieder-
legung des Amtes wurden wie beim Antritt feier-

liche Opfer (igixrjgia) dargebracht (Suid. s. elgt-

xrjgta. SchOmann 13 402).

Der Rat als Korperschaft. Als Korper-
schaft hatte die /?. in ihren inneren Angelegen-
heiten voile Autonomie, vor allem Disciplinarge-

walt gegen die Mitglieder: ein Ratsherr, der sich

eines Vergehens schuldig gemacht hatte, wurde
durch die ixcpvXXocpogta , so genannt, weil dabei

mit Olblattern statt mit Stimmtafelchen abge-
stimmt wurde, vorliiufig aasgeschlossen; diese Aus-
schliessung wurde durch ein ftirmliches gericht-

liches Verfahren entweder bestatigt oder aufge-

hoben, Harp. s. ix-q>vXXo<pogijaat. Bekk. anecd. 248,

7f. Etym. M. s. ixyvXXocpogfjaai. Aischin. I 11 If.

129 u. Schol. Nach Pollux VIII 18 war es eine

xaxdyvmoig, ein Vorurteil, wahrend das Endurteil
erst von dem als Gericht constituierten Rate oder
einem ordentlichen Gerichte gesprochen wurde.
Die (9. hatte ihren geschaftsfiihrenden Ausschuss
oder eine permanente Commission aus ihrer Mitte
mit einem Vorstande, welche das Presidium in

der /?. fuhrten, die Prytanen, wahrend ein Beamter
weder zur Berufung noch Leitung der Ratsver-

sammlung oder auch nur zum unmittelbaren Zu-
tritte berechtigt war (Gegensatz der romische
Senat). Diesen geschaftsfiihrenden Ausschuss bil-

deten die Ratsherren einer Phyle abwechselnd in

einer durch das Los bestimmten Reihenfolge fur

den zehnten Teil des Jahres unter dem Titel

Tigvxdreig, Aristot. A&. jioX. 43, 2. Harp. Suid.

Phot. s. v. Bekk. anecd. 291, 4f. Poll. Vm 95.

Der Zeitraum, wahrend welchem die xgvxavevovoa

<fv\r) (CIA II 190. Poll. VIII 155) im Amte
war, hiess xgvzaveta, bezeichnet nach der <pvXr)

(z. B. fj 'Egeydrj'ig xgvxavet'a CIA I 31), und um-
fasste zur Zeit der 10 Phylen 35, bezw. 36 Tage
in Gemeinjahren, 38 bezw. 39 in Schaltjahren,

zur Zeit der 12 Phylen einen Monat, Poll. VIII
115: Tigvxaveia Si iozi ygovog, or exdaxij qcvXij

xgvxavevu ' xal oxe jikv Sixa r)aav, TtXiiovg ixdoxtj

<fvXij at r/fiigat, f.Tei Si Soibexa iyivovxo, ixdoxij I

rfvlf) firjvog xgvxavelav i'yet. Im fiinften und im
ersten Viertel des 4. Jhdts. v. Chr. ffihrte den
Vorsitz unter den Prytanen und somit im Rate
ein taglich aus der Mitte der Prytanen erloster

i.Ttnxdxtjg xtov xgvxdvecov, Aristot. A&. .to/.. 44, 1

;

er fiihrte den Vorsitz einen Tag und eine Nacht,
durfte das Amt nur einmal wahrend der Prytanie
verwalten , bewahrte den Schliissel zum Staats-

Pauly-Wissowa III

schatze und zum Staatsarchiv, fuhrte das Staats-

siegel und musste mit einem von ihm bestimm-
ten Drittel der Prytanen immer im Sitzungslocale,

&6Xog, anwesend sein; vgl. Suid. Etym. M. Harp,
s. v. Bekker anecd. 244 , 31f. Poll. VIII 96.

Eustath. zu Od. XVII 455. Xen. mem. 1 1, 8. IV 4, 2.

Aristoph. equit. 624f. 665. 674; Acharn. 40f., in den
Inschriften 6 SeTva imoxdzei, Hartel Stud. 4u. 0.

Hinrichs in Miillers Handb. II 453. Im 4. Jhdt.,

zuerst bezeugt fiir 378/7, ging das Prasidium im
Rate und in der Volksversammlung fiber an den
imoxdxr/g xwv ngoiSgoyy ; es wurden vor jeder Rats-

und Volksversammlung aus den neun gerade nicht

prytanierenden Phylen durch den imaxdzr/g xojv

Tigvxdvscw je ein agoeSgog und aus . den neun
jigoedgoi der mioxdxrjg xcov Jigoidgcov erlost, Ari-

stot. 'A&. .toA. 44, 2. Harp. s. agoidgoi. Poll. VIII
96. Es tritt dann die Formel ein: tcov jtgoiSgwv

ijie^>-r/<pi(ev 6 Setva, Hartel a. a. O. 15 u. 0.

• Den Vorsitz fiihrten dann diese itgoiSgoi , den
Prytanen blieb nur das Recht der Einberufung

(avXXoyf), vgl. CIA II 390 u. 0.). Die Prytanen
bildeten gleichfalls eine politische Korperschaft,

sie erwahlten fiir die Dauer der Prytanie einen

Schreiber und einen Schatzmeister (CIA n 431.

440. 454. 869. 872), hatten ein Amtslocal in der

Nahe des §ovXevtr)gtov , wo sie gemeinsam auf

Staatskosten speisten, &6Xog und Sxidg genannt,

Aristot. 'AA noX. 43, 3. 62, 2. Harp. s. §6Xog.

Phot. s. oxidg. Dem. XIX 190. Andok. 1 12. 45. Poll.

VIII 155. Paus. I 5, 1; oxidg CIA II 476 u. 0.

Sie hatten das Recht, Leute, die sich um sie ver-

dient gemacht, zu bekranzen, wie sie selbst oft

vom Rate und Volke bekranzt wurden, CIA II

190 u. 0. Ober die Thatigkeit der Prytanen vgl.

Plat. leg. VI 758 B—D. Aristot, A&. jioX. 43, 3. 6.

Aristoph. equit. 300 ; Thesm. 654. 754. 854. 923.

929f. Dem. XVIII 169f. XIX 185. [Dem.J XLVII
42. Lys. XXII 1. Poll. Vni 95. An die Pry-

tanen wendeten sich die fremden Gesandten, sie

iibernahmen Anzeigen und Meldungen, handhabten
die Polizei durch die Toxoten, bereiteten die Vor-

lagen fur den Rat vor und beriefen den Rat, ge-

wOhnlich durch ein schriftliches xgoyga/nfia, mit
Angabe der Tagesordnung und leiteten die Rats-

sitzungen und Volksversammlungen. Ein ngo-

ygafi/ML erwahnt CIA II 61; Berufung des Rates

und der Volksversammlung, ovXXoyi] xfjg xe fiovXijg

xal xov Srjfiov, CIA II 390; vgl. Athen. Mitt.

VII (1882) lOSf. Besonderer Srtz der Prytanen

Lys. XIII 87; Antrage derselben Isokr. VIII 15:

a yiyvwaxay zzsgl ojv ol xgvxdvEig xgozidiaoi
;
Opfer

fur den Staat durch die Prytanen dargebracht

CIA II 390. 408 u. o. Uber die Thatigkeit der

Prytanen bei der Abstimmung in gewissen Volks-

versammlungen , z. B. bei der Biirgerrechtsver-

leihung, s. Hartel Stud. 272. Die (3. hatte als

Corporation ihre Beamten und Diener, ferner eine

eigene Kasse, ein Amtslocal mit einem Altar der

Gotter des Rates, und konnte in ihren eigenen An-
gelegenheiten Beschliisse fassen, besonders Ehren-
bezeugungen fur ihre Beamten und wohlverdiente

Manner enthaltend.

Be amte des Rates (in der Darstellung

derselben folge ich G. Gilbert Handb. V 298f.,

wo auch die Litteratur angegeben ist). Von den
aus der Mitte des Rates fiir diesen und von die-

sem bestellten Beamten nahmen die erste Stelle

33
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ein die yga/ifiaxeTg, deren wichtigster der eigent-

liche Batsschreiber war; derselbe war zuerst er-

wahlt und wechselte mit der Prytanie, daher sein

voller Titel lautete: 6 xaxa ngvxaveiav ygafifia-

xevg xijg flovXijg, dann abgektlrzt: 6 yga/nftaxevg

xijg (iovXijg, Aristot. 'Aft. noX. 54, 3. Harp. s.

yga/x/xazevg. Poll. VIII 98. Er hatte fur die

Aufzeichnung und Aufstellung der Urkunden zu

sorgen , die Aufsicht fiber das Metroon , das in

der Nahe des Eathauses lag (Paus. I 3, 4),

und das Protokoll zu fiihren. In spaterer Zeit

wurde er erlost; Tgl. CIA I 61. 188. tber
die Erwahnung desselben in den Praescripten zur

Datierung Hartel a. a. 0. 4 u. 6., der aber

nicht fiir identisch mit dem yga/ifiazevg xijg BovXijg

halt den yoaft/iazevg 6 xaxa itgvxavelav (ebd. 120).

Seit der Mitte der sechziger Jahre des 4. Jhdts.

v. Chr. wurde er nicht mehr bios fur eine Pry-

tanie, sondern fiir das ganze Jahr erlost, behielt

aber doch den Namen ygafi/naxevg xaxa ngvxa-

veiav und yga/i/iaxevg xijg ftovXijg , z. B. CIA II

186. Aristot. 'Aft. noX. 54, 4 (Tgl. Poll. VIII 98)

sagt weiter: xXrjgovai Si xal inl xobg vd/xovg

exegov, Sg nagaxafttfxai rfj SovXfj xai dvxiygdcpexai

xal ovxog ndvxag. Von diesem Schreiber ist in

den Inschriften keine Spur vorhanden; Gilbert
a. a. 0. vermutet wohl mit Eecht, dass derselbe

dieselben Aufgaben fiir die Gesetze zu erffillen

hatte, die dem ersten Batsschreiber gegeniiber den

Eats- und Volksbeschliissen oblagen, dass er bei

Dem. XXIV 42 gemeint sei und nicht lange be-

standen habe.

Hier mOge der Cbersicht wegen gleich ange-

fiihrt werden der dritte ygapftazevg, der zwar zur

8. in Beziehung stand, aber nicht aus der Mitte

der Buleuten von diesen bestellt wurde, sondern

vom Volke gewahlt, aber doch selbst Buleut war,

Aristot. 'Aft. noX. 54, 5 (vgl. Poll. VIII 98): er

war bestimmt, in der Volksversammlung und im
Bate die Schriftstttcke zu verlesen, wohl der yga/i-

jiaxevg xijg SovXfjg xai xov Sy,uov, seit 307/6 v. Chr.,

gewohnlich bios yga/i/taxevg xov Srj/iov genannt.

Seit dieser Zeit war sein Wirkungskreis erweitert,

indem er abwechselnd mit dem yga/t/iaxevg xaxa

ngvzavsiav mit der Aufzeichnung und Aufstellung

der Urkunden beauftragt wird; bald nach dem
Beginne des 3. Jhdts. v. Chr. wird wieder der

ygafifiaxevg xaxa ngvxaveiav mit der Aufzeichnung

von Beschhissen betraut. Beide Schreiber be-

standen noch in der roraischen Zeit, der ygafi-

fiaxevg xaxa. ngvxavsiav als negi Sfj/ia (CIA III

10), und der ygafifiazevg SovXijg xai Srj/iov (auch

bios ygafifiaxevg xijg BovXijs genannt, CIA III

1038. 1045). Nur voriibergehend werden genannt

6 &7zi xa yjrjipiofiaxa und der dvaygacpevg bei der

Aufzeichnung von Volksbeschliissen, CIA II 114.

190 u. 0. Der vnoygafifiazevg xfjg jiovXij; diente zur

regelmassigen Unterstfltznng des Batsschreibers,

CIA H 329. 393. 431. 441. Poll. VTH 98 er-

wahnt noch den dvxtygayevg, von dem es heisst

ngdzegov fiev atgexdg, avftig de xXrjgo>xbg f)v, xai

ndvxa dvxeygdtpexo nagaxaftijfievo; xfj flovXjj ;
Harp,

s. v. hat die weitere Angabe Sixxoi de ijoav dvxt-

ygaipeXg, 6 ft'ev xijg Stoixqoewg, dig <pt]m <PiXdyo-

gog, 6 de xijg BovXijg , wg 'AgioxoxeXtjg iv 'Aftrj-

vatwv jxoXixeiff. In der That wird es derselbe

Beamte gewesen sein, der Gegenschreiber. welcher

als Buchhalter oder Controlor des Bates alle die

Geldverwaltung des Bates betreffenden Verhand-

lungen zu beaufsichtigen hatte. Sicher ist es

nicht, ob er und vielleicht auch der vjtoygafifia-

zevg vom Bate aus seiner Mitte genommen wurde.

Dass der Eat seine eigene Kasse hatte, ergiebt

sich daraus, dass er Schatzmeister, xa/ilai, aus

seiner Mitte bestellte; CIA H 61. 114 (343/2

v. Chr.) nennt zwei BovXijg xaftlai; sie hatten die

Kasse zu verwalten, aus der die Ausgaben fiir

) den /iioftbg BovXxvxixdg, den Sold der Diener, die

Kosten der Aufzeichnung der Eatsbeschliisse und
der Herrichtung gewisser Opfer bestritten wurden:

xa. xaxd iprjoyto/naxa dvaX.iax6jj.f.va xfj BovXjj (Har-

. tel a. a. 0. 130). Im 5. Jhdt. und dann seit

dem Ende des 4. Jhdts. v. Chr. scheint es nur

einen xaftiag der 8. gegeben zu haben; vgl. AeXx.

dgy. 1889, 26. 39. CIA II 329 nennt: Nixoxgdxtjg

BovXevetv Xayo>v . . . xai xaftiag aigeftelg vnb xijg

BovXijg iXg xs rag ftvalag . . . Dieser xa/niag musste

) dem Bate Bechenschaft ablegen, ebd. 375.

Erwahnt wird ferner der xijgvt- xijg BovXfjg

CIA n 61. 73. 329, spater bezeichnet als xrjgv'i

xijg fSovXfjg xai xov dtffiov, CIA II 393. 394. 431;
dieser war wohl besoldet. Erwahnt wird auch

ein Srjfiooiog xijg (iovXijg, CIA II 61. Arist. 'Aft.

noX. 48. 52. Zur Verfiigung des Bates standen

auch die Toxoten oder Skythen
,

Aristoph. Ach.

54; Thesm. 940. 1002f.; vgl. Lysistr. 441f. Poll.

VHI 132.

) Eatssitzungen, Tagesordnung, Ge-
schaftsordnung. Eatssitzungen fanden tag-

lich mit Ausnahme der Pest- und Unglttckstage

statt (Aristot. 'Aft. aoX. 43, 3. Harp. s. xvgia ex-

xXrjoia. Poll. VIII 95), und zwar entweder in-

folge des sigdyga/xfia des Prytanen oder der Be-

rufung durch den Herold, Andok. I 36 ; iiber das

orifieiov Schoemann Altert. I* 401; de comit.

1491 ZvyxXijxog jSovX-q: CIA n 439 fiovXi) e,u-

§ovXevxr)giqy avyxX.tjxog; IV 2, 441f. oxgaxrjy&v

) xagayysiXdvxwv. In gefahrlicher Zeit blieb der

Bat in Permanenz, Andok. I 45 (auf der Akro-

polis). Die Sitzungen selbst, edgai genannt (CIA

I 31. 40. 50. II add. lb u. 0. Poll. VIH 144;

vgl. cdgav noiziv Andok. I 64), fanden gewflhn-

lich im ({ovXevirjgiov, bei besonderen Gelegenheiten

an anderen Orten statt, bisweilen wurde die

Sitzung von einem Orte an einen andern verlegt

;

regelmassig wird in den Inschriften der Ort, wo
die Batssitzung stattfand, angegeben: fiovXsvxr)-

)giov CIA I 59. n 179 u. 0. IV 2, 128b 30; h
xd> 'EXevom<j> CIA II 372. 481. Andok. I 111;

iv xoj Gt]oelc[> CIA n 481; iv r<j> vea>gla> CIA I

40; iv IIsigaisT IV 2, 373 C 4; iv zo} ftedzgo) II

482; Ilavafttjvai'xor axaSiov II 482 ; iv jSovXevxtj-

gtq> xai ix xov fiovXevzijoiov iv zq> 'EXevoivtq) II

431, 30; iv xoj ftedxocp i) jisxayftuoa ix xov Jla-

vaftijval'xov oxadiov II 482. Die Sitzungen waren
regelmassig sffentlich, Dem. XIX 17 ; eine dgvcpaxxa

(Xen. hell. II 3, 50) oder xtyx/.lg (Aristoph. eqnit.

} 641) genannte Barriere trennte die ZuhOrer von

den Batsmitgliedern. Bei geheimer Beratnng

musste sich das Publicum aus dem Sitzungslocale

entfernen, Aisch. IH 125. [Dem.] XXV 23. Harp,

s. rutEoymviaiievog. Die jedesmalige Tagesordnung

wurde durch das sxgdygafifia bestimmt ;
auswartige

Angelegenheiten , z. B. wegen Gesandtschaften,

gingen alien anderen voran, Dem. XIX 185. Zu-

tritt zum Bate musste von Privaten erbeten wer-
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den: jigoaoSov ygdtpsoftai, Dem. XXIV 48; der

Betreffende wurde dann von den Prytanen einge-

fiihrt, ebenso auch die Beamten, Schol. Aristoph.

Pax 905 xoTg ngvzdveoiv Sftog jtgogayaystv xovg

Seoftivovg sig xr\v jSovXfy. Andok. I 111. Die

jigooodog stgog zijv fiovXtfv wurde auch vom Volke

verliehen, CIA I 31. Das Eecht, einen Antrag

zu stellen, hat der Privatmann nicht. Nach der

410/9 in den Eid aufgenommenen Bestimmung
mussten die Buleuten phylenweise zusammensitzen,

wahrend fruher wohl die Gruppierung parteien-

weise erfolgt war, Schol. Aristoph. Plut. 972 tprjal

ydg <Pddxogog ini rXavxbxnov xai fj (SovXi] xaxa

ygdfi/ta xoxe stgwxov ixafte(exo xai dfivvot an

ixsivov xaftedstaftat iv ifj5 ygd/ijiaxt qi av Xd%<aai.

Dass die <pvXi] ngvzavevovoa und spater die ngde-

dgoi einen besonderen Platz inne hatten, wurde
schon oben gesagt. Die Verhandlungen der /?.

selbst begannen nach einem Opfer und Gebet an

die Getter des Bates, Zevg BovXatog unA'Aftrjva

BovXaia (Antiph. VI 45), denen wohl auch die

iaxta fiovXaia im Sitzungslocale geweiht war (Harp,

s. fiovXaia), und nachdem der Herold die iibliche

dgd ausgesprochen hatte, Dem. XIX 70. XXIII
97. Die Abstimmung geschah gewohnlich durch

Cheirotonie, bei der Ausschliessung eines Mit-

gliedes (ix<pvXXoqpogia) durch Olblatter, und, wenn
die p. als Gerichtshof constituiert war, durch

Stimmsteine. In der drakontischen Verfassung

war auf das Versaumnis einer Sitzung eine Strafe

von einer Drachme gesetzt (Aristot. 'Aft. noX. 4.

v. Wilamowitz Arist. u. Athen. I 88); ob dann

im Bate der 500 derjenige Buleut, der zur Sitzung

zu spat kam, seines Soldes fiir diesen Tag ver-

lustig wurde, wie Schoemann Alt. 13 402 meint,

lasst sich nicht bestimmen. Die Auszahlung des

fuoftog fiovXevuxog erfolgte gegcn Abgabe der

Praesenzmarke , des o&fijioXov, welches der Eats-

herr in der Sitzung erhalten hatte, Benndorf
Ztschr. f. ost«rr. Gymn. XXVI 1875, 595. Darem-
herg-Saglio Diet. I 741.

Bevor ich zur Darstellung der Competenz des

Eats iibergehe, mOchte ich einige Worte iiber die

Bezeichnung der Eatsbeschliisse sagen. Wir finden

die Bezeichnung: Ttgo^ovXevfia Dem. XXIV 11.

[Dem.] LIX 4 u. a.; dafiir auch i^jj<p(o/ta, Dem.
XXIV 16. 92 u. 0. Bekker anecd. 289, 26f. to

xfjv fiovXijV xwv xevxaxooiow ngoxt.gov xgivetv zo

yj>](piOfia , el xa).a>; syei , xai ovxojg elgqpsgsa&at

eig xov Sijuov. xai xovxo xaX^txat ngopow.evfia.

r& &c ngoflovXevfia xvgiov »/v aygt iviavxov, /left'

S &xvgov iylvexo. Harp. ngofiovXevfta zo vnb
ttjg jiovXijg y>rj<pia9hv TtQiv elg xov brjfiov elgeve-

yftijvai. Es ist demnach ein Vorbeschluss, der

noch der Sanction durch das Volk bedarf, ein

Antrag an das Volk. Die friihere Ansicht ging

nun dahin, dass solche probuleumatische Antrage,

wenn sie nicht innerhalb des Amtsjahres der /?.,

von welcher sie ausgingen, vom Volke bestatigt

wurden, verjahrten; es ist das Verdienst Hart els

(a. a. O. 261f.), nachgewiesen zu haben, dass zwei

Arten derselben zu unterscheiden sind: solche von

der Bule beschlossene Antrage, die bis zum Ende
des Amtsjahres der Bule nicht vor das Volk ge-

brachf waren und daher erloschen, und solche, die

zwar beim Volke eingebracht, aber nicht sanc-

tioniert waren; die letzteren erloschen nicht mit

der Amtsdauer des Bates. Hartel hat auch (60.

65) das Merkmal probuleurnatischer Decrete fest-

gestellt und sie von den eigentlichen Batspsephis-

men, d. h. Beschliissen, welche der Bat innerhalb

seiner Competenz fasste, geschieden.

Competenz. Uber die Competenz der /S.

sind wir durch die Angaben der Schriftsteller

und durch die Inschriften untenichtet, doch nicht

fiir die verschiedenen Zeiten in gleicher Weise,

daher eine historische Darstellung der Competenz
nicht ratlich ist. Wir haben nur diirftige An-
gaben iiber den Eat nach der drakontischen und
solonischen Verfassung, in beiden war seine Haupt-
thatigkeit das ngofiovXebeiv, Aristot. 'Aft. noX. 45,

4. Plut. Sol. 19. Dass er ein ausgedehntes

Strafrecht besessen habe, erfahren wir aus Ari-

stot. 'Aft. tioX. 45, 1 : r) Si fiovXr) ngoxegov jjh>

f)v xvgia xai y&itfiaai tyjiiu.8toai xal Sijoai xal

dnoxxetvai. Diese Eechte verlor er; vgl. CIA I

57 und die Bestimmungen im Eatseide. Inwie-

weit der Eat vor Kleisthenes auch an der Ver-

waltung beteiligt war, lasst sich nicht bestimmen.

Als Sitzungslocal jener Zeit wird das Prytaneion

angenommen. Mit der Entwicklung der Demo-
kratie wuchs die Bedeutung des Bates, bis sich

seine Competenz fiber alle Zweige der Staatsver-

waltung erstreckte und er die hOchste Eegierungs-

und VerwaltungsbehOrde wurde. Er ist der mass-

gebende Factor in dem Teile der noXixeia, welchen

Aristot. Pol. VI (IV) 14, 1298 a als das fiovXevd-

(itvov bezeichnet; er ist ein Zeichen der Demo-
kratie, Aristot. PoL VI (IV) 15, 1299 b: aCxrj

(sc. dgyrj xwv ngoftovXoiv) oi drj/ioxgaztxy, fiovXi)

de Stjjioxixdv, ebd. 6 ftovXevxijg dtj/.toxtxdv . . ; ebd.

fiber die Notwendigkeit des ngofiovXeveiv. VH (VI)

8, 1322 b TigdjiovXoi did xb ngoftovXeveiv, Sstov 8e

aXijftdg ioxi, (iovXi] paXXov. Daher ist auch VII

(VI) 2, 1317 b gesagt: toiv <5' dgywv 8>]fioxix<oxa-

xov jiovXri, und wird die Competenz der 500 im all-

gemeinen bestimmt bei Liban. Dem. XXTI im
Gegensatze zum Areiopagos als izega fj xa stoXi-

zixd .igdxxovaa und Hyp. II zu derselben Eede

mit xb rrjv x&v nevxaxooloiv xa dijfidoia ngdyfiaxa

SioixeTv; vgl. [Xen.] Aft. noX. Ill 2. Diese Macht-

stellung hat der Eat der 500 im 5. Jhdt. v. Chr.

(seit Ephialtes), behielt sie aber nicht, wie wir

aus Aristot. 'Aft. .to/.. 45 erfahren, nachdem das

Volk selbst immer mehr der Eegierung und Ver-

waltung sich bemachtigte
;

vgl. Aristot. Pol. VI
(IV) 15, 1299b. 1300: xaxaXiexai Si xai zrjg fiov-

Xfjg ff Svvafiig iv xaTg xoiavxaig dr/fioxgaxiaig, iv

alg avxbg avvidtv 6 dijfiog xgt]ftazi(et negl ndvxatv.

Daher das Bestreben der 400 im J. 411, einen Rat

nach oligarchischer Weise einzurichten. Unter

den 30 hatte er fiber Leben und Tod zu richten,

Xen. hell, n 3, 24f.

Wir wollen die Competenz nach den Angaben

des Aristoteles in der 'Aft. nol. betrachten; zu-

nachst mOchte ich bezuglich der Gliederung der-

selben unterscheiden die Thatigkeit als vorberaten-

der Gemeinderat und als Regierungs- und Ver-

waltungsbeherde ; denn dass die /f. eine dgyrj

war. ist allgemein anerkannt, Plat. leg. VI 758 B.

Aristot. Pol. VH (VI) 2, 1317 b; 'Aft. noX. 8. 47, 1.

49, 4. 62, 3. Hypoth. II zu Dem. XXII. S z a n t o

Griech. Burgerr. 3. Wilamowitz Arist. u. Ath.

I 209f.; es sind bei ihm also auch jene Bechte

zu beachten, die Aristot. Pol. VI (IV) 15, 1299 a

als Erfordernis jeder dgin angiebt.
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Als vorberatender Ausschuss hatte die /?.

alle Angelegenheiten, die vor die Volksversamm-
lung gebracht werden sollten, vorzuberaten und
dariiber ein Gutachten, jzgo^ovXev/ia, auch yvoj/iirj

genannt (vgl. Bekk. anecd. 227, 4: yvS>(iai • zo.

ywiofiara), abzufassen, dieses Gutachten diente
dann als Grundlage fur die Beratung in der ix-
xXrjoia, Aristot. Aft. no).. 45, 4. Pint. Sol. 19.

Es gilt der Grundsatz: firjdiv iav ajzgo^ovXev-
zov tig ixxXrjolav sigqyegsa&at

, wobei aber das
Probuleuma nicht immer meritorisehe Antrage
entbalten musste, sondern sich auf die blosse
Einbringung des Antrages beschranken konnte,
Hartel a. a. 0. 63f. Damit hatte der Eat die

Initiative far die beratschlagende Gewalt und in

gewissem Sinne auch die Legislative in seiner
Hand. Er vermittelte den Verkehr sowohl der Be-
amten als der privaten Bittsteller rnit der Volksver-
sammlung, daner Gesuche an ihn gerichtet wurden,
Hartel a. a. 0. 239f. Die beschliessende Thatig-
keit des Rates beschrankte sich aber nicht auf
diese probuleumatischen Antrage, sondern er fasste

als Corporation im eigenen Geschaftskreise bin-
dende Beschliisse, die den bestehenden Gesetzen
aber nicht widersprechen durften, Dem. XXIH 87
yrj<f>iOfia fitjdsv fitjts {lovXrjg fir/re drjftov xvgtw-
regov elrcu. [Dem.] XLVII 34. Diese Ratspsephis-
raen (Hartel 60f. 26 If. u. 8.) betreflen z. B. die

Ernennung eines Heroldes, CIA II 73 ;
Kultange-

legenheiten, II 404 u. a.; Belobigung der Pry-;
tanen, vgl. Hartel 67; die Belobungsdecrete der
Beamten der Prytanen sind in der Eegel Rats-
psephismen. Dem Rate wurde die Ausfuhrung
von Volksbeschliissen aufgetragen; dabei waren
entweder die Bestimmungen, nach denen der Bat
vorzugehen hatte, genau angegeben oder es wurde
ihm freier Spielraum innerhalb gewisser Grenzen
gegeben, vgl. CIA I 32. IV 22 a. n 17. 66 b.

809 b; seltener erhielt er unumschrankte Voll-
macht, /}ov?.rj avzoxgdza>g, z. B. im Hermokopiden- '

processe, Andok. I 15; vgl. Dem. XIX 154. CIA
132. BoeckhSt.-H. IIM4f. Der Rat hatte das
Recht des imzdzzuv, d. h. den Beamten Auftrage
und Weisungen zu erteilen, dann von ihnen Be-
richte entgegenzunehmen; die Beamten waren ver-

pflichtet, allmonatlich dem Rate Bericht zu er-

statten, Aristot. 'Aft. jtoX. 47, 1. 49, 4 (avvSioixei
Si xal zalg aXXatg ag%aTg ra izXeioza). 45, 2 xgivei

&i zdg dg%as fj ftovXij rag TiXsiazag , fidXiora ooa
Zgrjfiara dtaxeigifavoi. Lys. XXX 5 ,

vgl. unten {

iiber den Rat als FinanzbehOrde. Beispiele bieten

Andok. 145. Dem. XVIII 169. CIA n 61. Antiph.
VI 49. Da der Rat das Recht hatte, Auftrage zu
geben, stand ihm auch das Recht zu. die Ausfiih-

rang derselben zu erzwingen, bezw. Vergehungen
dagegen zu bestrafen, das Recht der InfioXrj : Bekk.
anecd. 254, 24f. ixifio/.t) xal e.t</?<z/./.«v •

C'iu 'as
oro.im, to zov ag/ovza /; zrjr flov/.yv ygtjfiara ogi-

^eiv ziyi irjfiiav doxovvzi dbixeXv ; der Rat hatte
di£ imjloXi} bis 500 Drachmen, CIA I 57, die 6

xgocSgoi bis 50 Drachmen. Aischin. I 35.

Da der Rat alle Gegenstande, die vor die

Ekklesie kamen, zu begutachten hatte, so linden
wir ihn amtlich thatig bei den verschiedensten
Angelegenheiten, [Xen.] 'A&. .10/.. III 2. So sorgte
er fur die Kriegstuchtigkeit des Staates, er ftthrtc

die Aufsicht fiber das Rittercorps, iiber die In-
standhaltung und Ergiinzung der Flotte und die
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Werfte, im Kriegsfalle war er auch thatig bei
der Aussendung eines Geschwaders, Aristot. 'Aft.

izoX. 46, 1: htifisXeixai Se xal zwv izsnoirjfiivmv

zgiijgwv xal zcov oxevcov xal z&v vscoaoixmv xal
JtoisTzai xaivag zgiygug xal zezgtfgsig , djiozegag

av 6 dijfio; xeigozovtfor) >cal OHsvt] zavzaig xal
vemaoixovg u. s. w., vgl. Hypoth. II zu Dem. XXn,
ebenso Liban. ebd. CIA II 808 b. 809 b. 809 d.

811 c. Ritter und Pferde vom Rate beaufsichtigt

3 (Soxiftaala btniatv): Xen. 'Ixsux. 18. Ill 9—14;
Oieon. IX 15. Aristot. 'A&. noX. 49. In spaterer
Zeit Melt er die Musterung der Epheben, CIA
II 467. 468.

Er fiihrte eine beaufsichtigende Thatigkeit:
a) Durch Dokimasien, was darauf schliessen I&sst,

dass der alte Staatsrat die Beamten selbst er-

nannte; es ist uns bezeugt: 1) die doxifiaoia des
neuen Rates vor dem alten

; 2) die doxifiaoia der
Archonten vor Rat und Gericht, Dem. XX 90.

} Poll. VIII 85 ; iiber die anderen Beamten herrschen
verschiedene Meinungen, s. Thalheim Herm. XIII
366—372; Jahrb. f. Philol. CXIX 606. S chafer
ebd. CXVH 821—29. Frank el Att. Geschw. 29
u. a.

; 3) der jungen Burger bei der Aufhahme unter
die Demoten, Aristot. A&. no).. 42 ; 4) der advvazoi,
d. h. die Arbeitsunfahigen, ebd. 49, 4, vgl. Harp,
s. advvazot. Aischin. I 103. Lys. XXIV. b) Uber
die Offentlichen Gebaude, fur deren Instandhaltung
er sorgte, Aristot. A&. tioL 46, 2. CIA I 301.

) Leitung der auswartigen Politik. Der
Rat vermittelte den Verkehr mit den auswartigen
Staaten, empfing fremde Gesandte, verhandelte
mit ihnen, ging Vertrage ein, berichtete dariiber

in der Volksversammkrog und fuhrte die Gesand-
ten ein, Aischin. II 56: zaTg d's !;evixaig izgeo-

jietais r) flov).r) zag ek zov dijfiov xgogoSovs Jigo-

povkevu. Poll. VIII 96. Hartel 103. CIA IV
27 b. Dem Rate wird die BeschwOrung von Ver-
tragen zusammen mit militarischen Beamten auf-

>getragen: Thuc. V 47. CIA I 52 (416 v. Chr.).

266vIV 27 a u. 0. Zugleich mit den Strategen
hatte er die Flirsorge fur die evegyszai und ago-
Sevoi. CIA I 59. 64. IV 94. n 40 u. 0.

Rat als oberste FinanzbehOrde. Als
solche hatte er die Leitung des Finanzwesens und
die Oberaufsicht iiber die gesamte Finanzverwal-
tung. Er hatte iiber die Beschaffung der Geld-
mittel zu beraten, Lys. XXX 20. [Xen.] 'A&. xoL
III 2 ; unter seiner Aufsicht erfolgte die Verpach-

i tung der Zolle und Abgaben durch die Poleten.

die Pachtsumme musste vor dem Rate eingezahlt
werden; xogvtxov ze).o; Aischin. I 119; tiivxt}-

xoozri Andok. I 134. Aristot. 'A&. xoL 47, 2f.,

vgl. CIA IV 27 b. Er sorgte fur die Eintreibung
der Staatsschulden , wobei die Staatsschuldner,

welche nicht zur bestimmten Frist zahlten, ins

Gefangnis geworfen wuiden. Dem. XXIV 96f. CIA
II 803d. Bekk. anecd. 199. 4f. : vaoygatpeiv • rov fdj

jiov'/.ofiivov exziveiv zo brp"/.t)(ia o 6<ps0^t dixiov-

zai zo orf/.r/ua, xal 6 drjfiaoyog ovr zoT; fiovZevraTg

zovzov rigxgazzei , xal asioygd'ferai avrov zijv

oi-oiav xal eveyvgid^st. Dem. XXIV 144. Andok.
I 93. Der Kat nahm ferner Anzeigen entgegen

gegen diejenigen , welche Staatsgut im Besitze

hatten, Dem. XXT\
T
11. In Gegenwart des Rates

iibernahmen die dxodexzai die Zahlungen nach
den Listen, die ihnen der Sijudows des Rates gab,

lcischten in denselben die erfolgten Zahlungen,
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merkten die im Riickstande gebliebenen Schuldner

an und gaben die Listen zuriick. Sie teilten noch

am selben Tage den einzelnen Beamten die Gelder

zu und brachten am folgenden Tage die Vertei-

lungsliste beim Rate zur Genehmigung ein, Aristot.

'A$. Jtok. 48. 52; s. 'Aszodsxzai.
Unter der Controlle des Rates standen die

meisten Beamten, die Gelder verwalteten; dafiir

wurden aus dem Rate selbst die koyiazal (s. d.)

und ev&vvoi (s. d.) bestellt; vgl. v. Wilamowitz
Arist. u. Athen I 234f. So controllierte er auch
die ,Schatzmeister der Gettin' und der ,anderen

Getter', die vor dem Rate die heiligen Gelder

iibergaben und iibernahmen, Aristot. A&. not
47. 48. CIA I 32.

Der Rat leitete auch die Bnndesangelegenheiten

und hatte die Vorarbeiten fur die Feststellung der

Tribute, die an den Panathenaien bestimmt wur-
den, zu treffen; den Tribut selbst nahmen an den

grossen Dionysien die Hellenotamiai in Gegen-

wart des Rates in Empfang, CIA I 37. [Xen.]

'A&. vzoL III 2. Thuk. 1 96.

Ausserdem finden wir, dass der Rat fur staat-

liche Heiligtiimer und fur Feste sorgte : CIA I 301.

II 114. IV 27 b (beziiglich des IlsXagyixov). Aristot.

'Ad. noX. 49, 3. Aus den Ratsmitgliedern wurden
die teagot bestellt: Deinarch. I 82. Dem. XIX
128. Im Rate wurden auch die freiwilligen

Gaben fur den Staat entgegengenommen , dann
die Listen der ngouofpigovzcg aufgestellt, Dem.
XXI 161. L 8.

Endlich hatte der Rat die laufenden Geschafte

des Tages, welche zu unbedeutend waren fur die

Volksversammlung, zu erledigen, [Xen.]. 'AS. aol.

Ill 2 : xryv de fiovXrjv fiovXevso&ai . . . Tiegl zwr
xaza jzoXiv asl yiyvo^iivav.

Rat als Gericht. Zunachst konnte der Rat
in der Form eines Vorurteiles, einer xardyrcooig,

gegen einen Beamten einen Strafantrag an die

Thesmotheten richten, wenn die Busse fur Ord-

nungswidrigkeit und Pflichtversaumnis desselben

die dem Rate zustehende HOhe von 500 Drachmen
iiberstieg. Es konnte aber auch jeder Burger eine

schriftliche Anzeige, elaayyeXla, beim Rate ein-

reichen und damit eine xazayvcoaig des Rates erwir-

ken. Es wurde dann im Rate zuerst nach AnhOrung
des Klagers und des Beklagten heimlich iiber die

Schuldfrage abgestimmt; erschien der Angeklagte
schuldig, dann entschied der Rat am zweiten Tage
durch eine neue Abstimmung, ob der Schuldige

nur mit der dem Rate zustehenden Strafe zu
belegen oder an ein heliastisches Gericht zu weisen
sein, Poll. VHI 51. Isokr. XV 314. [Dem.] XLVn
42f. Isokr. XVI in einer tlaayys/Ja an die /?. ge-

halten. CIA II 811. IV 27 b. Auch Ivdeihg,

ditaycoytj und verschiedene Falle der cpdoig konnten
beim Rate eingebracht werden, Andok. 1 91. Isokr.

XVII 42. XVIH 6. Meier und SchOmann-
Lipsius Att. Pr. 138. Alle Rechte, die ange-

geben wurden, standen aber nur der ganzen Korper-

schaft zu, der einzelne Buleut durfte sie nicht

fur sich allein ausuben; hierdurch unterscheidet

sich der Rat von den ein Collegium bildenden

BehOrden im engeren Sinne, stent in der Mitte

zwischen diesen und dem Volke, Aristot. Pol. in
11, 1282 a.

So erscheint uns der Rat seit der Mitte des

5. Jhdts. v. Chr. an der Spitze der Staatsver-

waltung; es ist die nach Phylen geordnete Ver-

tretung der Demen (Aristot. 'A&. jcoL 21, 3), fur

sein Amtsjahr Trager der Regierung in jeder Be-

ziehung, besonders in der Finanzwaltung , eine

der beiden Stiitzen, auf denen das ganze Reprasen-

tativsystem der Athener berubt. Wenn es CIA
I 57 heisst, jz6Xsftog und Sdvazog kann nur mit
Zustimmung des Sijftos bestirnmt werden, so lasst

sich schliessen, dass der Rat einst diese Macht
10 gehabt babe, also der ,Herr von Athen' gewesen;

vgl. Aristot. 'A&. tioX. 45, 1. Jmmerhin war die

politische Bedeutung des Rates auch noch im
4. Jhdt. v. Chr. eine hohe, daher die fSovXela ein

gesuchtes Amt war.

Die /S. unter rflmischer Herrschaft. Die

jS. hat auch unter rCmischer Herrschaft fortbe-

standen; die Veranderung in der Zahl der Mit-

glieder wurde bereits angegeben. Wahrscheinlich
im J. 48 v. Chr. wurden ihre Befugnisse erweitert

20 unter gleichzeitiger Beschrankung der Rechte der

Volksversammlung. trber ihre Befugnisse und
die Scheidung ihrer Competenz gegeniiber dem
Areopag lasst sich nichts Genaueres angeben;

vgl. Kflhler zu CIA II 481. Wir finden Weihungen
von Privaten: xazd ra do^avza rfj flovXfj, CIA HI
809. 77 a. Nach dein Decrete Hadrians iiber die

Olausfuhr soli die /J. die Processe, welche aus der

Ubertretung dieser Vorschrift sich ergeben, bis

zu einer bestimmten Hohe selbst&ndig entscheiden,

30 CIA ni 38. Den Vorsitz fiihrten auch dann noch

die szgvzdvsts mit ihrem ijziordrtjg, der aber die

ganze Prytanie hindurch derselbe war. Es er-

scheinen als Beamte des Rates: ygafi/iazsvg /?ou-

X.ijg xal dtffiov, ein yga/ifiarevg xaza ngvzavslav

oder Tisgl to fiij/ua, ein xijgvg~ ftovXij; xal Stj/iov,

ein vnoygafi/uxzevg, alle Genannten atoizoi, und ein

za/iiag rfjg jjovXtjg, aber nicht dtoirog. Doch wird

der Staat nicht mehr durch Rat und Volk, son-

dern durch den Areopag, den Rat und das Volk

40 reprasentiert.

B. ausserhalb Athens. Auch ausserhalb

Athens erscheint die /?. als eine politische KOrper-

schaft, welche alle wichtigen Angelegenheiten far

die Beschlussfassung des Souverans vorbereitet.

Es waore zu weitlaufig, alle Stadte aufzuzahlen, in

welchen das Vorhandensein eines solchen beraten-

den Ausschusses bezeugt ist durch Inschriften

oder Angaben der Schriftsteller; ich verweise des-

wegen auf Swoboda Griech. Volksbeschlusse 58f.,

50 dann auf die Indices der Inschriftensammlungen.

Das Material reicht nicht hin, um eine eingehende

Darstellung zu geben ; auch ausser Athen hat der

Rat je nach der Verfassung der betreffenden Stadt

eine verschiedene Stellung. Zu unterscheiden

haben wir den oligarchischen Rat, auch bezeichnet

als yegovata, und den demokratischen Rat, {i. im

engeren Sinn. Die yegovoia finden wir in Sparta;

ihr Merkmal ist, dass die Mitglieder lebenslang-

lich waren, vgl. Aristot, Pol. HI 1, 1275 b; dann

60 in Kreta, wo die ycgorzsg, bezeichnet als /?., den

Beirat der xoofioi bilden, lebenslanglich sind und

aus den gewesenen xoofioi gewahlt werden, Aristot.

Pol. II 10, 1272 a 8 und 35 yegovzag aigovrzat

ex ram xexoofiyxoztov. Es bestand dort eine

streng aristokratische Verfassung, die erst im
3. Jhdt. v. Chr. eine Veranderung nach der demo-

kratischen Seite hin erfuhr. In Knidos bestand

ein Rat von 60 Mitgliedern auf Lebenszeit , die
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Mitglieder hiessen Amnemones, Plut. quaest. Gr. 4;
nachdem diese 366 v. Chr. beseitigt waren, trat eine

/J. mit ngooxdzai ein : Anc. Gr. Inscr. IV 788. 789. 820.

IlQoor&iai auch in Iulis auf Keos, CIA II 546 (350
v. Chr.). In Massalia bestand ein Rat von 600 Mit-
gliedem, zifiovxot genannt; sie waren lebenslang-
lich, ein Ausschuss von fiinfzehn fiihrte die laufen-

den Geschafte, Strab. IV 179; die i^axooioi er-

wahnt in einem Beschlusse aus Lampsakos, Athen.
Mitt. VI (1881) 96. In Chios berichten oi nev-
zexaidexa an die fiovXt) (5. Jhdt.) Rohl IGA 381.
In Epidauros bestand eine Korperschaft von 180,
aus denen die agzvvoi gewahlt wurden, Plut. quaest.

Gr. 1. Auf Rhodos gab es /idoxgoi in Karaeiros,

IGIns. I 698. 701
j
Ialysos 677; Lindos 762, vgl.

828. Hesych. s. fidozgot • naga 'Podloig fiovXevzai;

nach Schumacher De rep. Rhod. 40 waren es

30 und zwar aus den xzolvai gewahlt. Spater
flnden wir in Rhodos eine fiovXd, IGIns. I 84. 53
(exzdfitjvog). 58. 77. 51. Diese (SovXevxai begegnen
seit der makedonischen Zeit, waren durch das Los
erwahlt und erhielten /uio&og wie die attischen.

Dagegen finden wir einen demokratisehen Rat
vielfach, in Erythrai 121 durch das Bohnenlos
Gewahlte: CIA I 9, vgl. Anc. Gr. inscr. Ill 418;
Kyzikos mit 400, spater 600 Mitgliedern, s. zu CIG
3663; erwahnt wird die /?. nebon dem dijfiog in einer

Inschrift aus Seleukeia, Denkschrift Akad. Wien
XLI (1896) 115. CIG 3655; der geschaftsfuhrende
Ausschuss heisst xgvzdveig wie in Athen. IIqv- !

xdvetg auch auf Samos: Curtius Inschr. v. Sa-

mos nr. 9 (306 v. Chr.); Tenos CIG 2329 (2. Jhdt.
v. Chr.). 2335 (100 v. Chr.). In Olympia wird
eine jicoXa xevraxazicov erwahnt, Dittenberger
Inschr. v. Olympia nr. 7, jScoXd selbst schon 580
v. Chr., ebd. nr. 3, ein yjd<pta/xa derselben ebd. nr. 39.

In Tegea wohl 300, Le Bas II 340 e. Zu be-
achten ist Megara mit seinen Colonien ; diese haben
eine /}., aloifivijxai gleich den ngvzdveig, der ngo-
aioifivcov = ayefiihv §ovXag ; in Megara selbst ein

Aiaijiviov erwahnt Paus. I 43, 3; s. Latyschew
Bull. hell. IX (1885) 265—300. Colli tz Dial.

Inschr. 3016; Kalchedon, Collitz 3058. 3054 =
CIG 3794. In Delos haben wir (SovXevzai und
ngvzdveig, wohl zwOlf Abteilungen nach den Tri-

tyen, v. Schoeffer De Deli ins. rebus 114. 'Exi-

nrjvioi als geschaftsfuhrenden Ausschuss der /?.

gab es in Smyrna, CIG 3137; Lampsakos, CIG
364 1 b ; Hekatonnesos, Hicks Manual 138 ;

Odessos,
Rev. arch. n. s. XXXV 111; vgl. Hauvette bei I

Daremberg-Saglio Diction. II 694. Einen
Rat flnden wir auch bei den verschiedenen Bunden
rait Ausnahme wohl des achaeischen. Der Name
dafur ist oweSgtov, die Mitglieder des Rates heissen
ovveSgot. In cler Bedeutung ,Rat' = /?. ist ovve-
5qoi in vielen Stadten Achaias gesagt: Megalo-
polis Le Bas EE 322; Thuria, Le Bas II 303a;
Andania, ebd. 326a; Koronea. 'Adrjv. IV 104;
Pagai, 'AQtiv.TLm.; Dyme CIG 1543; Mantinea
(Antigoneia, 198—146 v. Chr.), Bull. hell. XX (

(1896) 119 ovvedgoi xai Xoixol xoXTzai. Die Be-
schliisse derselben werden Soyfiaza genannt; die

Sitzungen waren durch das Gesetz bestimmt, ovv-
vouoi ovvayor/ai auch exxXrjoiai genannt; im 2.—3. Jhdt. n. Chr. erwahnt eine Inschrift: fiovXi]

zov yoajifiazia zov avveSgiov, Bull. hell. XX (1896)
156 nr. 2 , wo es dann wohl den Prytanen in
Athen entspricht.

Wie in Athen haben diese Ratscollegien ihre

Beamten, besonders haufig wird der ygafifiaxevg xijg

povZrjg genannt: Knidos, Collitz 3511 (3. Jhdt.);

Ephesos, Le Bas III 136a; Megara (4. Jhdt),
Collitz 3003f.; Kyzikos, CIG 3661. 3663; Sa-

mos, Curtius Inschr. v. Samos nr. 8. 9; Tenos,

CIG 2329 (halbjahrig). Assos, yQafj.fi. zijg j{6X-

Xag, Pap. Amer. School. I 8 nr. V. Ein iuioygafi-

fiaxevg Rhodos, IGIns. I 49. 50, xrjgvg~ zijg p. Kni-

) dos, Anc. Gr. inscr. IV 788f.

Das itgopovXeveiv wird erwahnt: Iasos, Anc. Gr.

inscr. Ill 444; Lampsakos, Athen. Mitt. VI (1881)
96. Der Beschluss bezeichnet als yvmfia zag fioX-

;.«?: Kyme, Bull. hell. XII (1888) 360, 4; fiovXag

yvcofia: Anaphe. Collitz nr. 3480; Nisyros, Col-
litz 3497. In Knidos, Collitz 3505, wird xeigo-

zovla iv flovlq erwahnt. In Dyme wird von Seite

des Vaters der Eid im Rat geleistet, Bull. helL

II (1878) 96, 2. Financielle Thatigkeit der /?.

) haben wir in Korkyra, CIG 1845 = Collitz 8206,

wo der Rat dafur zu sorgen hat, dass das ge-

schenkte Geld nutzbringend angelegt wird. Richter-

liche Thatigkeit in Antandros, CIG 8568. {3. in

Eiden, Mantinea (420 v. Chr.) und Argos, Thuk.
V 47. Der Rat hat sein Versammlungslocal, jiov-

XivzrjQiov, z. B. in Iasos, Anc. Gr. inscr. DII 443,
auch Prytaneion genannt; vgl Megara, Paus. I

43, 3. Der Rat hat seine eigene Kasse: Elaia.

CIG 3532 (105 n. Chr.): zijg fiovXijg ix zcov Idicov

I dva&elotjg; erhalt auch Legate und Multen: Teos,

CIG 3094. 3136, er hat demnach Corporations-

recht.

Die p. hat sich in den griechischen demokra-
tisehen Stadten von Kleinasien ohne Umgestal-
tung bis in die Zeit der Antonine erhalten: Men-
nadier Qua condicione Ephesii fuerint 30. Mar-
quardt St.-V. I 2 518. In der Romerzeit wurden
die Ratsherrn auf Lebenszeit berufen, die Wahl
durch das Volk horte auf. Kurz mochte ich noch

t die Frage bertihren, ob der Rat nicht fehlen konnte.

Szanto Gr. Biirgerr. 4 meint, ,es lasse sich das

Fehlen des Rates nicht nachweisen ; es ware aber

moglich, da einzelne Magistrate die Functionen
des xgoflovX.eveiv iiben konnten.' Nun scheint

thatsachlich in zwei Fallen das Fehlen des Rates
constatiert zu sein. Swoboda Griech. Volksb.

105 hat aus Le Bas II 243 den Schluss gezogen,

dass es im 1. Jhdt. v. Chr. in Gytheion keinen

Rat gegeben habe, die Burger hatten nach Vor-

schlag der Ephoren entschieden; Gilbert Handb.
II 114f., 3 halt fur wahrscheinlich, dass im achaei-

schen Bunde eine eigentliche {t. nicht existierte.

Doch bei der Luckenhaftigkeit der Uberlieferung

wird es geraten sein. das Vorhandensein dieser

echt griechischen Einrichtung eines vorberatenden

Ausschusses, wenn auch nicht iiberall in derselben

Form, anzunehmen.
Litteratur: Caillemer bei Daremberg et

Saglio Diction. I 738 —744. SchoemannGriech.
Altert. 13 394f. Hermann-Thumser Antiq. I«

§ 68 (383). § 85 (478f.). Boeckh St.-H.s I I87f.

II 45f. Gilbert Handb. 12 134. 151. 183. 295f.

H 316. Busolt Griech. Gesch. 112 430f.; Mul-

lers Handb. IV i 164f. E. Meyer Gesch. d. Altert.

II § 409. 494. v. Wilamowitz-Mollendorff
Aristot. u. Athen I 289f. II 191. Hartel Studien

fiber attisches Staatsrecht und Urkundenwesen
(S.-Ber. Akad. Wien XC 543ff. XCI lOlff. XCIl
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87if.), Wien 1878. H. Swoboda Die griechischen

Volksbeschlusse, Leipzig 1890. S z an t o Das grie -

chische Burgerrecht, Freiburg 1892. Heyde-
mann De senatu Atheniensium , Dissert, philol.

Argent. IV (1880) 147ff. v. Schoeffer De Deli

insulae rebus, Berlin 1889. Schumacher De

republica Rhodiorum, Heidelberg 1886. Gabler

Erythrae, Berlin 1892. [Oehler.]

Buleia, Bulla s. Bulis Nr. 1.

Buleides, Sohn des Metrodoros. 'LmaQx&v 1(

(Eponymos) in Kyzikos Mitte des 1. Jhdts. v. Chr.,

CIG 3668 = Dittenberger Syll. 270.

[Kirchner.]

Bulelianensis (so die einzige erhaltene Hs.;

eine verlorene hatte vielleicht Bttbdianmsis) ci-

vitas, in Africa, Provincia Byzacena, Notitia epis-

coporum in Halms Victor Vitensis p. 67.

[Dessau.]

Bulephoros. 1) BovXtiyogog ,
Epiklesis der

Artemis in Milet, neben Bulaia (s. d.) ; Rev. arch. 2<

XXVHI 104 = Dittenberger Syll. 391, 3. 13:

'AQzifttdt BovXr)(poQ(o SxiQidi. [Jessen.]

2) Rationalis im J. 349 (Cod. lust. Ill 26,

7), Consularis Campaniae 364—365 (Cod. Theod.

VIII 5, 24. IX 30, 2. XV 15, 1), erwahnt bei

Symm. epist, IX 116. [Seeck.]

Buleus {BovXevg). 1) Epiklesis des Zeus auf

Mykonos, Dittenberger Syll. 373 = Bull. hell.

XII 460; vgl. Bulaios und Eubuleus.
[Jessen.] 3

2) Sohn des Herakles und der Eleucheia (YEXa-

xdag schlug Heyne vor, Aoyiag schwerlich richtig

Hercher), Apollod. II 7, 8, 6. [Hoefer.]

BovXevoecos ye<*<PV ist der Name zweier ver-

schiedener Klagen. Die erste gehOrte zu den

rhr Begriff war lange streitig. Harpo-

kration (und danach Suid. und Bekk. anecd. I

220) bestimmt ihre Anwendung dahin, ozav i$

emfiovXijg zig zm xaxaoxevdofl d-dvaxov , sdv zs

axoMv); 6 imfiovXevfteig edv ze /cij. Ihm folgte 4

Meier Att. Proc. 312. Dieser Auffassung wider-

spricht der Fall bei Antiphon VI, wo der Sprecher

durch p. y. angeklagt wird, weil er unabsicht-

lich (§ 19) den Tod des Knaben Diodotos her-

beigefuhrt habe dadurch, dass er ihm zur Ver-

besserung seiner Stimme einen verderblichen Trank

reichen liess, vgl. Schoemann Berl. Jahrb. 1839,

495. Thalheim Progr. Schneidemuhl 1892, If.

Ausserdem findet sich an verschiedenen Stellen

als Gegensatz des {tovXtvoag der /Ejgi ioyaadfterog, I

And. I 94. Ant. VI 16, der xaig yjgai ^gd^ag,

Demosth. XIX 21, der ^«eotigy»Joas , Aisch. II

117, der aizdyng. Plat. Leg. IX 872a. Xen. hell.

VI 4, 35. Danach hat Forchhammer De Areo-

pago 30 als das Wesentliche an der Klage er-

kannt, dass der Beschuldigte die That ersonnen,

aber nicht mit eigener Hand ausgefuhrt hatte;

vgl. P h i 1 ip p i Areopag 29. L i p s iu s Att. Proc. 384.

Hermannn-Thalheim Rechtsalt. 45. Diese

Auffassung ist vergeblich bekampft worden von (

PassowDe crimine fiovXevoecog, Gott. 1886. Hei-

kel Acta soc. Fenn. XVI If. Kohm Die /9cw-

Xevaig im att. Proc, Olmutz 1890, wahrend Plene

De homicidarum in Areopago iudicio 39f.
,

ge-

stutzt auf Ant. IV y 4 unter dem povXevoag den

verstehen will, der die That zwar nicht vollzogen,

aber ,die Verantwortung dafiir hatte. Fur die Be-

strafung gait das Gesetz And. I 94 roe povXev-

aavza iv zip avx<5 evexsoftcu xal zov zfi xeie'1

adfisvov, also je nachdem Tod oder Verbannung.

Das Gericht war nach Arist. Resp. Ath. 57 das Pal-

ladion, wonach der Bericht des Harpokration bezw.

Deinarchos, dass die Klage auch vor dem Areopag

verhandelt worden sei, wohl auf Missverstandnis

beruht. Plene 51 denkt an eine Anderung des

Verfahrens.

Die zweite Art dieser Klage betrifft die Staats-

) schuldner, wird aber von den Grammatikern (Harp.

Suid. Poll. VIH 43) mit der Klage y>evdsyyga<p^g

zusammengeworfen. Einen Unterschied macht

Suidas (ifsvSijg syyga<p^) unter Berufung auf Ly-

kurgos (jedenfalls in der Rede gegen Aristogeiton

vgl. Harp. s. yevdsyygatptf) dahin: yjsvScyygafpijg

fisv ildyxavov of fit] dfpelXovzeg ftkv, syygaipevxeg

8k yevdiog, jiovXevoswg ds of izdkai fisv cbtpXrjxoteg,

dxoSoi'zsg de xal av&ig xaz' imflovXijv yevS&g

syygafsvxsg. Und hierzu stimmt ungefahr [De-

) mosth.] XXV 71f. Aber bei Boeckh Seeurkunden

536 wird die Klage fiovXevoecog dem Sehreiber der

Elfmanner angedroht, wenn er von der Schuld des

Sopolis den- Preis gelieferter RuderhClzer nicht ab-

streichen sollte. Danach richtete sich also die (3. y.

vielmehr gegen denBeamten, der einen Staatsschuld-

ner trotz der Bezahlung nicht loschte. Und diese

Erklarung hat sowohl die innere Wahrscheinlich-

keit fiir sich, da dies Vergehen unter die y>ev-

deyygacpr) nicht flel, als auch stehen die Gram-

Omatiker und die pseudodemosthenische Rede an

Glaubwiirdigkeit tief unter dem inschriftlichen

Zeugnis. Die Klage, der ubrigens die wesent-

lichen Eigenschaften einer Offentlichen Klage feh-

len, gehorte vor die Thesmotheten und hatte zur

Folge eine Privatbusse an den Klager in Hohe

der unterlassenen LSschung und eine Busse an

den Staat, die im Falle des Sopolis vom Rate

im voraus auf 3000 Drachmen bestimmt war,

sonst wohl aber der Schatzung unterlag. Vgl.

0 Boeckh Seeurkunden a. a. O. Lipsius Att.

Proc. 416f. [Thalheim.]

Buleuterion. 1) Das j}ovXevzijgiov in Athen

lag im siidlichen Teile der Agora neben der Tholos

und in engster raumlicher Verbindung mit dem

Metroon (Paus. I 3, 5. 5, 1. Ps.-Plut. vit. X orat.

842 e; vgl. Wachsmuth Stadt Athen I 163f.),

auch unfern der Eponymen (Aristot. 'A&. xoX. 53).

Dasselbe bildete das constante Versammlungs-

local fiir die Gesamtsitzungen (eSgai) des Rates.

,0 Unmittelbar mit dem Sitzungssaal hing eine Ka-

pelle zusammen, in der die guten Rat gewahren-

den Getter, an die sich die Buleuten beim Eintritt

mit ihrem Gebet zu wenden pflegten, Zeus Bu-

laios und Athene Bulaia, anfgestellt waren (An-

tiph. VI 45. Paus. I 3, 5). An dem hier errich-

teten Altar, der mxla fiovXala, schwur man die

feierlichen Eide (Aeschin. II 45); zu ihm fllich-

teten die wahrend der Ratsverhandlungen in Ge-

fahr Geratenden (Andok. I 43. II 13. 15. Diod.

50 XIV 4). In dieser Kapelle stand auch der Apol-

lon von Peisias und der Demos von Lyson (Paus.

a. a. O.). Der eigentliche Sitzungssaal war mit

einer Rednerbuhne {pijua. Antiph. VI 40) und

Biinken (Lys. XUI 36) ausgestattet , von dem

Raum, wo "die ZuhOrer, die sog. Idi&zat, weilten,

durch Schranken abgeschieden (Aristoph. Ritt.

640ff. 675. Xenoph. hell. II 3, 5. Ps.-Demosth.

XXV 22). Die Platze der Ratsherren waren seit
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der ersten Restauration der Demokratie (410/9)
fest bestimmt, s. Philochor. im Schol. Aristoph.

Plut. 972 (vgl. die verschiedenen Auslegungen bei

Wachsmuth a. a. 0. 523, 1 und B. Keil Herm.
XXIX 68). tibrigens schmiickten den Saal einige

Portraits verdienter Manner, so die von Protogenes
gemalten ausgezeichneten Thesmotheten und das
von Olbiades herriihrende Bild des siegreichen Fuh-
rers beim Thermopylenkampf im J. 279 (Paus. I 3,

5). Sicber wurden im B. selbst die vom Rat gefass-

ten Beschliisse nebst den Sitzungsprotokollen auf-

bewahrt; bieher darf man auch rechnen den Be-
schluss tiber die Straflosigkeit des Frevlers An-
dokides (Andok. II 23) ;

gleichfalls war im Rats-
gebaude eine Liste der mit der Proxenie Geehrten
aufgestellt (CIA II 21), fur die ja der Eat die
Sorge ubernommen hatte, so dass ihre genaue
Kenntnis gesichert sein musste. Ahnlich stan-

den vor dem B. Stelen mit Volksbeschliissen, die

bei allgemeiner und hervorragender Bedeutung fiir
1

die hOchste Regierungsbehorde eine ganz beson-
dere Wichtigkeit besassen,; so das 403 v. Chr.
gefasste Psephisma, das jeden, der die demokra-
'tische Verfassung umzustiirzen suchte, fur vogel-

frei erklarte (Lykurg. Leokr. 124. 125. 126. An-
dok. I 95), und das Ehrendecret fiir die Wacke-
ren von Phyle, deren Energie die alte Staatsord-
nung wieder ins Leben gerufen hatte (Aeschin.

Ill 187), oder das fiir Euchares, der 303 v. Chr.
nach der Vertreibung des Demetrios bei der Ge-

:

setzrevision urn Bat und Volk sich verdient gemacht
hatte (CIA II 258

, 19). Unrichtig ist dagegen
die Meldung, dass die auf xvq(Iu? aufgeschrie-

benen Solonischen Gesetze durch Ephialtes hieher
versetzt waren, die nur auf einer (falschen) Vcr-
mutung des Didymos (bei Harpokr. Phot. Suid.
s. 6 xazcoftev vo/to;) beruht, s. Wilamowit z Arist.

u. Ath. II 45 , 7. Ebenso ist die vermeintliche
Nachricht des Aristoteles bei Harpokr. Phot. Suid.

s. ozQazeia ev zoig knoivvnoig, dass das Verzeichnis •

der dienstpflichtigen Epheben hier aufgestellt war,
durch Aristoteles selbst 'AS. noL 53 dahin be-

richtigt, dass es auf einer Bronzestele bei den
Eponymen szqo zov f$ov).evzr]Qiov stand. Auch die

neuere Vermutung (v.W i 1 am ow i t z Aus Kydathen
205. Miller De deer. Att., sent, contr. I. Thai-
heim Jahrb.f. Philol. 1878, 546 und Berl. philol.

Wochenschr. 1894, 1064), dass das B. in alterer

Zeit als allgemeines Staatsarchiv gedient habe,
ist unbeweisbar und an sich unwahrscheinlich. \

Vgl. Wachsmuth Stadt Athen n S20ff.

2) Das B. der Teehniten (to zwr zsyviz&v
(SovXevrfiQiov), ein nur bei Philostr. vit. soph. II

8, 2 erwahntes Gebaude zu Athen, das beim Di-
pylon oi szoqqo) z&v bixioiv lag und in der Kaiser-
zeit zu Yortragen der Sophisten benutzt wurde.
Die urspningliche Bestimmung kann man nur aus
der Bezeichnung ersehliessen ; es muss also das
Versaramlungshaus einer als Thiasos geordneten
Association von Teehniten, bezw. ihren Yertretern (

gewesen sein. An sich kOnnen ja alle moglichen
Teehniten, d. h. Handwerker gemeint sein; doch
liegt es nahe, speciell an oi xegi zov Aiorvoor
zeyvizm zu denken, zumal bei ihnen die fur Vor-
trage geeignete Einrichtung eines Yersammlungs-
raumes besonders begreiflieh erscheint. Ware das
sicher, so diirfte man dieses B. wohl mit dem
von Poseidonios bei Athen. V 212 e genannten zk-

ftsvog zSw (kegl zov AiovvoovJ zs^vizmv zusammen-
bringen, dessen Lage unbekannt ist, gewehnlich
aber in der Nahe der Agora gesucht wird, da man
es (sehr voreilig) zusammenbringt mit dem Hain
des Dionysos Melpomenos beim Hause weiland
Pulytions* (vgl. Wachsmuth Stadt Athen I 215,

4. Maass Orpheus 61, 7). Wenn dagegen Lol-
ling in Miillers Handb. d. A.-W. Ill 312, 4 an-

nahm, dass das B. einen Teil des Pompeions bilde,

) so war das unbegriindet und wurde geradezu aus-

geschlossen, falls das Reitermonument, in dessen
Kabe das B. lag, sich, wie wahrscheinlich, auf dem
Offentlichen Begrabnisplatz befand; vgl. Wachs-
muth Stadt Athen I 264. [Wachsmuth.]

Bulga, nach Fest. ep. 35, 1 ein gallisches

Wort, ein lederner, am Arm getragener Beutel,

der namentlich als Geldbeutel diente, Lucilius

und Varro bei Non. II 78, 2. 187, 15 (hier vulga).

[Mau.]
' Bulgaroi, selten Bulgares, Gesamtbezeich-
nung fiir verschiedene hunnische Stamme, welche
nach Attilas Tode an der unteren Donau, am
Danapris (den die Hunnen Var benannten, lord.

Get. 52) und in den entfernteren Ostlichen Steppen
zuruckgeblieben waren und sich durch nach-
riickende innerasiatische Horden verstarkten; man
spricht daher von ,hunnobulgarischen' Stammen.
Der zuerst im J. 481 geschichtlich bezeugte Name
B. mag entweder ,Mischling' oder ,Aufmischer'

bedeutet haben , von dem tiirkisch-mongolischen

Verbalthema bidgha- ,mischen' (3. sing, praes.

bulgha-r, urspriinglich eine Nominalform).
Nach Agath. V 11 waren unter Kaiser Leo I.

(457—474) zuerst die Ultinzuroi und Vurugundoi
machtig hervorgetreten ; Ultzinzures standen nach
Iordanes im J. 462 unter Attilas Sohn Dengitzich
im Gebiet von Sirmium, ebenso Angisciri Bar-
dores und Bittugores (s. d.)

;
Urugundoi nennt be-

reits um die Mitte des 3. jhdts. Zosimos. Wah-
rend der ganzen Folgezeit blieben weite Strecken
am Nordufer der unteren Donau von den B. be-

setzt; als die beiden Theoderich das ostrOmische
Reich bedrangten, nahm Kaiser Zenon zuerst im
J. 481 die Hulfe dieser B. in Anspruch, Jo. An-
tioch. bei Cramer Anecd. Oxon. II 83. Als hier-

auf im J. 488 der grosse Theoderich nach Italien

aufbrach, hatte er zumal im Gebiet von Sirmium
mit den Gepiden und deren hunnobulgarischen
Bundesgenossen, welche unter dem Hordenfiihrer

Busa standen, blutige Kampfe auszufechten, Hist,

misc. XVI 17 ; mit eigener Hand erschlug er den
Bulgaren Libertem (tflrk. Alb-ertem ,Helden-

tugend'j, wie Ennodius bezeugt. Derselbe Autor
spricht von einer indomita Bidgarum inventus
und Cassiodorius Var. VIII 10 von Bulgari toto

orbe terribiles mit deutlicher Anspielung auf deren
hunnische Vorganger. Vom J. 493 an bis zum
Auftreten der Awaren in Pannonien sind standige

Einfalle der bulgarischen Horden in die Romania
bezeugt ; die Chronisten (Marcellinus Comes, Pro-
kopios, Theophanes u. a.) bezeichnen diese meist

von Slovenen begleiteten Raubscharen bald als

B., bald mit den veralteten Namen Skythai, Getai

und Mysoi. Gefahrlich fur das Reich war beson-

ders der Aufstand des fiir die Sache des romi-

schen Bischofs eingetretenen Generals Vitalianus

512-520, der sich hiebei hunnobulgarischer Reiter-

scharen bediente. Um sich der Einfalle der Nord-
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volker erfolgreieh zu erwehren, schrieb Iustinia-

nus I. harte Steuern aus, und noch gelang es, die
heftigen Anstlirme zuriickzuschlagen ; von einer
instantia quotidiana Bulgarorum Antarum et

Sdavinorum spricht Iordanes im J. 551; bald
traten jedoch an die Stelle dieser Raubscharen die
weit gefahrlicheren Awaren.

Die in Innerasien emporgekommenen Abaroi
hatten die am Irtysch und Tobol hausenden hun-
nischen Sabiroi erfolgreieh bekampft— von beiden
Volkern stammt die orientalische Benennung Abar-
o-Sabir fur ,Sibirien'. Die Sabiroi hinwieder drang-
ten auf die bei den Akatziroi herrschenden Sara-
guroi, welche zu den kaspischen Thoren fliichte-

ten, auf die Urogoi und Onoguroi; sie besetzten
selbst zuletzt die kaspischen Westgestade zwischen
Volga und Kur und machten von hier aus Ein-
falle_ in die siidlichen Lander; diese Sabiroi er-

scheinen nachmals unter dem Namen Chazaroi,
pers. Chazran, armen. Chazirkh (vgl. Mas'udi in
Kitab el-tanbih p. 83 De Goeje). Unter den von
Awaren gedrangten Velkern hunnischen Schlages
fiihrt Theophylactus VII 8 ausser den Sabiroi
auch noch die Barsil, Unnuguroi, Zabender, Kot-
zageroi und Tarniach an; letztere begegnen in
der Form Tarna im hebraeischen Sendschreiben
des Chazarenchans Joseph im J. 960 (vgl. Russische
Revue 1875, 81) neben Barzil Bulgar und Sawir.

Mehrere bulgarische Horden nahmen Wohn-
sitze an der Seite der Sabiroi und Alanoi vom
Nordabhang des Kaukasos an entlang der maio-
tiscben Ostkiiste bis zum kimmerischen Bosporos

;

sie einigten sich unter dem Namen Utiguroi, von
tiirk. ntighur, ujghur .f'olgsam

,
anhanglich , ver-

bandet'. Die spatere Sagenklitterung bei Nike-
phoros und Theophanes kennt diese Bezeichnung
nicht mehr; sie spricht von einer ,ersten alten
und grossen Bulgaria', welche sich zwischen dem
Atal (Volga), Tana'is und Kuphis (Kuban) erstreckt
habe und von wo aus vier Hauptabteilungen der
bulgarischen Nation auszogen, wahrend die fiinfte

unter ihrem FQrsten Basianos oder Batbaian zu-
ruckblieb. In zwei Zusatzen zur armenischen
Geographie des Moses heisst es (p. 25. 17 Soukry)

:

,uber dem pontischen Kustenorte Nikopsisbeginiien
die von Tiirken besetzten Striche ; es hausen dort
die nach Flusslaufen benannten Stamme der Kuphi-
Bulgar, Duci(?)-Bulgar, Otchondur-Bulgar und
K(ijdar-Bulgar (vgl. Hunnoi Kidaritai)'. Der
synsche Cbersetzer der Chronik des Zacharias von i

Mitylene fttgt eine aus Ptolemaios geschepfte Geo-
graphie bei (Land Anecd. Syr. Ill p. 827—340)
und handelt uber christliche Missionen zu den
nOrdlich vom Kaukasos sesshaften B. oder Hun6je.
sowie fiber die der hunnischen Sprache angepasste
Schriftart. In der That berichten die byzantini-
schen Annalisten zum J. 528 fiber die Taufe eines
Utigurenhauptlings Gorda oder Grod, welcher die
aus Silber und Bronze gefertigten Gotzen ein-

schmolz, worauf ihn das von den Zauberpriestern (

aufgehetzte Volk erschlug und seinen Bruder Muger
zum Chan ausrief. Die Obermacht der Awaren
bei diesen Utiguroi war von kurzer Dauer; sie

wich jener der eigentlich so genannten Turkoi
vom Alt'aigebirge ; im J. 570, als der Gesandte
Zemarchos, wie auch im J. 575'76, als Valentinus
den Turkenchan im Altai besuchten. standen die
Utiguroi gleich den Alanoi unter dem Joche der

Tiirken, Menander p. 301. 401 ; zuletzt aber wur-
den hier die vormaligen Sabiroi unter dem Namen
Chazaroi allmachtig. Der Ravennate setzt ein Ge-
biet Onogoria iiber der fischreichen Maiotis am
Tana'is an; Iordanes berichtet, dass die bulgari-
schen Hunnuguri das Grauwerk des hohen Nordens
in den Handel brachten; es sind die Onoguroi
des Priscus oder Unnuguroi des Theophylactus,
deren Ortschaft Ba-kath durch ein Erdbeben ver-

) nichtet wurde ; ihr Name deutet sich aus tiirkisch
On-ujghur ,die zehn verbttndeten (Stamme)'. Im
Sendschreiben des Chazarenchans Joseph wird
ferner eine iiberaus zahlreiche tmterworfene Horde
Unundur erwahnt, ahnlich geformt wie die Cha'i-

lendur oberhalb Darband, die Vetendur der ar-

menischen Landschaft Vanand und die oben er-

wahnten Oichondur. Einen ahnlichen Ausgang
zeigen die von Nikephoros und Theophanes ver-
merkten Onogunduroi oder Unnugunduroi, welche

) mit den Onoguroi nicht verwechselt werden dtirfen;

ihre Geschichte ist mit jener der Kutriguroi innig
verkniipft, und beide Stamme miissen benachbarte
Sitze eingenommen haben: beide wurden von den
schliesslich nach Pannonien eingeriickten Awaren
unterjocht. Organa, der Hauptling der Onogun-
duroi, knlipfte im J. 619 mit dem christlichen

Byzanz innige Beziehungen an ; sein Neffe Kuwrat
wandte sich im J. 635 offen dem Kaiser Hera-
kleios zu

;
allgemein hatten sich damals die Bul-

) garen und Slovenen gegen die Awaren erhoben.
Von den benachbarten Kutriguroi, deren Namen
verschiedene Nebenformen zeigt (Kotriguroi, Ko-
trageroi, Kotzageroi, bei Iordanes Cutziagiri

; vgl.

turk. kotrugiir ,hervorragend
, beriihmt'), ist es

bekannt und ausgemacht, dass sie vom Flachge-
biet Tauriens an bis zu den Donaumundungen hin
herumschweiften und in Raubziigen oftmals die

Donau ubersehritten , so namentlich im J. 558
unter ihrem Hauptling Zabergan, gegen welchen

i Iustinianus vergeblich die ,stammverwandten und
gleiehsprachigen' Utiguroi unter Sandilch aufbot,

Menander p. 344. Eben damals gerieten beide
Stamme unter das Joch der Awaren. Etwas fruher

(550 ?) hatten 12 000 Kutriguroi den Gepiden Hulfe
geleistet gegen die Langobarden; anderseits zogen
im J. 568 Scharen von Bulgaren mit Alboin nach
Italien. Im folgenden J. 569 sandte der Awaren-
chagan Bajan 10000 Kutriguroi iiber die Sawe
gegen Dalmatien, wobei 40 rOmische Castelle zer-

stort wurden. Im J. 596 erlitt der General Pe-
tros eine Schlappe bei dem DonaucasteU Asemos
(s. An a s am u s) durch 6000 Bulgaren. Zahlreiche
Haufen von Hunnobnlgaren neben Slovenen und
Gepiden standen im Heere des Awarenchagans
vor Byzanz 617—626, Georg. Pisida b. Avar.
197. 409. Doch nahmen die Aufstandsversuche
gegen die Awaren immer mehr uberhand ; so zogen
9000 Bulgarenfamilien unter Altich im J. 630
in die frankisch-bajovarische Creinamarca, Frede-

gar 72 ; als sie an den Winden hartnackige Gegner
fanden, zogen sie unter demselben Fuhrer Alzeco
(dies die longobardische Namensform) nach Italien

und erhielten von Herzog Grimoald Sitze in der
Abruzzenlandschaft Molise bei Saepianum, Bovia-

num und Aesernia, wo sie noch lange ihre eigene

Sprechweise bewahrten, Paul. Diac. V 29. Um
das J. 750 zog der Bulgare Kuwer aus der awa-
rischen Mark Sirmium und fand eine neue Heimat
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im makedonischen Hochfeld Keramie (s. d., jetzt

Prilip), Acta SS. Oct. IV 179. 184. Die frei ge-

wordenen Horden der Onogunduroi und Kutrigu-

roi haben die Geachicke der Haemushalbinsel oder

Romania entscheidend dadurch beeinflusst, dass

sie endlich zwischen 660—668 die antere Donau
iiberschritten und im Haemus, woselbst seit 580
sieben slovenische Stammehausten, das bulgarische

Staatswesen begriindeten ; obzwar schwacher an
Volkszahl, dafur jedoch politisch fest geeinigt,

haben diese hunnisch-tiirkischen Metanasten den
von ihnen unterworfenen weit zahlreicheren, aber

von jeher uneinigen Slovenen sogar die nationale

Benennung B. iibermittelt ; darum hiess die slove-

nische Sprache schon fruh die bulgarische, vita

S. Clementis c. 2; das echte und alte Idiom der

herrschenden Horde war jedoch altttirkisch.

Bei Const. Porphyrog. de caerim. II 52 p. 740
sind B. und Hunnoi synonyme Ausdrticke. Ein
Schriftsteller aus dem Anfang des 11. Jhdts., Leo
Diaconus VI 8 p. 107, leitet die B. von den nach
Moesien eingewanderten Kotragoi, Chazaroi und
Chunavoi ab — Namen, die auch ira griechischen

Alexanderroman (Ps.-Kallisthene3 ed. Meusel m
28) vorkommen. Die von Nikephoros und Theo-
phanes iiberlieferte kiinstliche Stammsage lasst die

bulgarischen Onogunduroi und Kotragoi beim Ein-

bruch der zuerst im J. 622 erwahnten Chazaroi

noch in der ,alten grossen Bulgaria' am Atal,

Tana'is und Kuphis wohnen und vom kotragischen

Fiirsten Kubratos beherrscht sein, dessen zweiter

Sohn Kotragos liber den Tana'is zog, w&hrend
Kubrats dritter Sohn Asparuch, von den Chazaroi

vertrieben, seinen Sitz im Onglos oder ,Winkel'

an den Donaumiindungen nahm und zuletzt eine

neue Herrschaft im Haemus begriindete — und
doch kennt bereits Prokopios unter Kaiser Iusti-

nianus die Kutriguroi iiber den Donaumiindungen!
Jene Sagenklitterung erscheint auch in der ein-

geschobenen Stelle der annenischen Geographie:
,Aspar hruk, Sohn des Chubra-atha, verliess, von

den Chazirkh verdrangt, die Berge Hippika (s. d.)

und nahm Sitze auf der Donauinsel Peuke, nach-

dem er von hier die Avar vertrieben hatte'. In
einer slawischen Chronik (Zapiski der Petersburger
Akad. d. Wiss. 1878, 118—161) erscheint als Ahn-
herr der bulgarischen Dynastie Dulo (tiirk. toluq,

osm. dolu ,voll, stark') Awi-tochol ; dessen Nach-
folger war Irnik (vgl. Attilas Sohn Ernach um
468) ; dann folgte der Usurpator Kostun aus dem
Geschlechte Jermi; hierauf der Duloide Kuwrat,
dann Bezmer, endlich Jesperich (= Asparuch),

welcher uber den Strom setzte. Die Einwande-
rung des Asparuch nach Moesien und die Unter-

werfung der slovenischen Stamme fuhrte grosse

Umwalznngen herbei ; nach Theophylactus archi-

episcopus Bulgariae (opera Venet. 1758 HI p. 497)
haben die B. die BevOlkerung ganzlich verschoben

:

die Bergbewohner wurden von ihnen ins Flach-

land versetzt, die Bewohner der Niederungen ins

Gebirge vertrieben. Haufig empOrten sich die ge-

knechteten slovenischen Bewohner, manche wan-
derten nach Makedonien aus; unter den bulgari-

schen Herren selbst herrschten Fehden und Thron-
streitigkeiten ; bald zeigten sie sich als Todfeinde
der Griechen, bald hielten sie fest zu Byzanz.
Weiters werden in jener slawischen Chronik, so-

wie bei den byzantinischen Chronisten, zumal

Theophanes, als bulgarische Fiirsten im Haemus
erwahnt: Terbelis oder Terwel (vgl. jakut. tirabil

,Stiitze'), neben ihm ein gewisser Kormesios oder

Kormisos (tiirk. qurmyS,Besorger, Zurichter, Bogen-
spanner') aus dem Geschlechte Ukil, der im J. 716
dem Theodosios III. die schmahlichen ndxxa be-

zuglich der Haemusgrenze abnotigte, Theophan.

p. 775 ; dann Wichtun, dann Teletzis (jakut. tii-

laMi .ErOffner') aus dem Geschlechte Uga'in; hier-

auf regierten kurz nach einander Sewar, Ulnar,

die Briider Bajan und Toktos (tiirk. toqtaS ,Still-

stand, Ruhe'), weiters Telerich oder Telleryg (tiirk.

toloruq ,einer der sich loslOst'?), endlich Karda-

mys und der gewaltige Krum (bei Suid. Kgifi),

nach dessen Tode die Heerflihrer Tzok (mongol.

tsok ,Nimbus, Glanz'), Ditzeng und Dukum auf-

traten, worauf Krums Sohn, der schwache Omor-
tag (tiirk. jumurtagh ,geballt, massiv, oval'), auch

Murtagon genannt, den legitimen Herrschersitz

einnahm; unter ihm beginnt der Durchbruch
des slovenischen Volkselementes, seine drei Sonne
tragen bereits slawische Namen ; sein Enkel Bo-

goris oder Boris (mongol. boghori ,niedrig, klein')

liess sich im J. 864 von byzantinischen MOnchen
taufen und erhielt den Namen Michael ; fortan er-

scheinen die B. als ein christliches Volk mit iiber-

wiegend slawischem Volkscharakter ; das Tiirken-

tum tritt nur noch gelegentlich in einigen Per-

sonennamen hervor.

Der Titel der bulgarischen Fiirsten war wie

bei den Awaren ;jayd»'o? (mongol. chagkan far-
spalter, Entsoheider' von eliaghu ,entzwei'; fern.

ehaghatim tiirk. qatun); die Minister, sechs an
der Zahl, hiessen (ioXiddeg, flouddeg, sing, floXi'ag,

floi'Xag (vgl. tiirk. bqjlu ,hoch', bolja- .emporragen,

zur Hohe gelangen'; daher das slawische Lehn-

wort boljar, rum. bojar ,Magnat'); die Heerflihrer

(layaivoi (so auf Inschriften) ; dazu der Ausdruck
fur ,Held' ^ayarovg (mongol. bagliatur, tiirk. ba-

tur, neupers. behdder) ; eine Hofwurde bekleidete

der aaixrprj;
,
sampsis (bulgar. saney

,
samucij

von sand .Ehre, Wurde' = tiirk. san ,Ansehen,

Schatzung', sana- ,schatzen, zahlen', jakut. sa-

nafci ,sinnend, beratend, weise'), femer der ,Blut-

richter' xavdo xixnvog (tiirk. qanar ,blutvergies-

send' und tikin junger Held') ; ein .Freiherr' hiess

zagxdrog (tiirk. tarktiari). In Eigennamen begeg-

nen die tiirkischen Endungen -z(r/g (-&y), -bul (so

auch jakut. fur osman. -ghul) und -in (z. B. in

Magotin, vgl. tiirk. maghut- ,erheben, preisen'i.

Zum tiirkischen Ursprung der alten B. stimmt
auch alles, was fiber die Sitten und Br&uche der-

selben iiberliefert wird. Die Hauptstarke ihrer

Armee bildete die Reiterei; die unterworfenen

Slovenen bildeten die Avantgarde (.-io6[iaym) und
den Tross; ein Bossschweif (tfirk. high) gait als

Banner. Links gait wie bei den Hunnen fur die

Ehrenseite. Bei Gelagen tranken sich der Chagan
und die Magnaten aus den Schadeln der feind-

lichen Heerfuhrer Gesundheit zu. Die Manner
schoren die Kflpfe bis auf einige Haarflechten

glatt ab ; sie trugen Pelzmutzen und zottige Schaf-

pelze ; die Frauen verhullten das Gesicht und

trugen Pluderhosen und um den Leib Scharpen-

giirtel mit Schmucksachen aus Eisen, Kupfer,

Glas und Bein (Tzetz. Chil. X 224—233). Vor
Annahme des Christentums huldigten die B. der

Sonne, dem Monde und den iibrigen Sternen (Theo-
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phylact. archiepisc. Ill p. 497) und brachten ihren

Naturgettern Menschenopfer dar; die Utiguren
verehrten Gotzenbilder aus Silber und Bronze.

Die Hauptnahrung bestand aus Fleisch, zumal
von Kossen, und aus geronnener Milch. Die Ge-

schichte der vom J. 864 folgenden slawo-bulgari-

schen Zeit liegt ausserhalb unserer Betrachtung;
iiber die chagano-bulgarische Periode vgl. Zeuss
Die Deutschen 710—727 und Tomaschek Ztschr.

f. d. Osterr. Gymnasien 1877, 682ff. Uber die

Gesamtgeschichte der Bulgaren besitzen wir jetzt

ein ausgezeichnetes Werk von Constantin J i r e c e k.

Zum Schlusse sei bemerkt, dass es auch Bul-

garen — offenbar ein Rest der alten Sabiroi —
und eine Stadt Bulghar (wo eine gute Ledersorte

erzeugt wurde, daher ttrkisch bulgkw ,samisches

Leder') im heutigen Gebiet von Kazan (tiirk. qaxan
,Kessel') zwischen der mittleren Volga und der

unteren Kama gegeben hat ; wir besitzen hieriiber

ausgezeichnete Nachrichten bei den arabischen

Geographen (vgl. Frahn Me'moires der Peters-

burger Akad. d. Wiss. VT« se^rie vol. 1) und in

den russischen Annalen (vgl. Uwarow De Bul-

garum origine et sedibus antiquissimis
,
Dorpat

1853); Const. Porphyrog. de adm. imp. 12 p. 81.

42 p. 180 erwahnt eine fiavQt) BovXyagia im Hin-

terland der Chazaroi und Ros (an zweiter Stelle

ist Svqia entweder als Mvqio. d. i. das Gebiet

der finnischen M6rja oder als MoqSux d. i. Mor-
dwa zu fassen) ; durch abendlandische Prediger-

:

mOnche wurde seit 1232 eine Magna Bulgaria west-

lich von Bascardia erkundet; deren Bewohner
heissen auch Byleri, Bular, Belar; noch verzeichnet

die italienische Karte des Pizigan im J. 1367 und
die Mappa Catalana im J. 1375 die Stadt Bor-

gar, Burgar. Ein Stamm der BaSkyren nennt
sich noch heutzutage Bulghar, und die Wotjaken
benennen einen Kazan-Tataren Biger d. i. Bulgar.

JTomaschek.]
Bulgiatensis villa bei Greg. Tur. hist. Franc. •

HI 16, das heutige Dorf Bongheat (friiher Boug-
heat), dep. Puy-de-D6me. Longnon Geogr. de

la Gaule au Vie siecle 496. Holder Altcelt.

Sprachsch. s. Bulgias. [Ihm.]

Bulibas (Bovhjid;), Castell in Epeiros, durch

Iustinian I. erneuert, Prokop. aed. IV 4 p. 279.

[Oberhummer.]
Bulidai (BovUSai, abgekiirzt Bov. in einer

Inschrift aus flavischer Zeit IGIns. I 4 col. Ill

22) ist einer der kleineren Demen von Lindos, 1

der von dreiunddreissig Vertretern nur zwei zu
wahlen hat, wahrend andere Demen sieben, ja

acht entsenden (vgl. Brasios), IGIns. I 761.

Der Ort, dessen Lage zu bestimmen uns jeder

Anhalt fehlt, mag Bovleia (oder Bov?.k) geheissen

haben, wovon BovMdai gebildet ist wie Nerrtdat

von Nerrsia. Patronymische Demennamen sind

in Rhodos nicht selten; vgl. noch EvgtdSat und
Ao^tSai. Bottermund De republica Ehodiorum
commentatio, Diss. Hal. 1882, 14f. Selivanovi
Umrisse der alten Topogr. der Insel Rhodos, Kasan
1892, 37f. 160 (russisch). Stadtrhodische Grab-
maler von Buliden: IGIns. I 181—188.

[Hiller v. Gaertringen.]

Bnlikas (BovLxds, Hafen der Homeriten in

Westarabien, von wo man nach Adulis in Aithiopien

iiberzusetzen pflegte, Prokop. bell. Pers. I 19,

etwa mit dem Hafen Ghalafika oder seinem Vor-

ganger zusammenzustellen (vgl. Sprenger Alte

Geogr. 62). [D. H. Miiller.]

BovXifiov i£eXaoig. Eine alte Opfersitte in

Chaironeia, iiber welche wir nur durch Plutarch,

dessen quaestio symposiaca VI 8, 1 davon han-

delt, unterrichtet sind; der &Qxa>v vollzieht sie

auf der xotvf) iozla, und sonst jeder in seinem

Hause. Die olxetai fallen (wohl nach einem

Opfer) iiber einen Genossen her, schlagen ihn mit
I Weidenruten und rufen dabei : egto flovXifiov, iaa>

Si nlovxov xai vyieiav. Diese Sitte entspricht

offenbar dem slavischen und deutschen Brauch,

welchen Mannhardt "Wald- und Feldkulte I 251

den ,Schlag mit der Lebensrute' genannt und an
einer grossen Anzahl von Beispielen schon erlau-

tert hat; vgl. z. B. den von Mannhardt a. a.

O. 257 citierten Vers: ,Nicht ich schlage, die

Weide schlagt; In einer Woche ist Ostertag.

Krankheit in den Wald! Gesundheit in die Ge-

beine !' tfber die durch Plutarch a. a. O. bezeugte

boiotische Form novXifw; vgl. Wilh. Schulze
Kuhns Zeitschr. XXXIH (1895) 243. [Kern.]

Bulini (BovXtvai, richtiger BovAivoi nach illy-

rischem Typus, Artemidoros bei Steph. Byz.), illy-

risches Volk in der Nachbarschaft der Hylloi und
zwar an der Siidseite der hyllischen Halbinsel ent-

lang einer Kiistenstrecke von der L&nge einer

grossen Tagfahrt ostwarts bis zur Miindung des

Flusses Nestos (= Tilurius, jetzt Ce"tina), so dass

also Tragurium mitten auf dieser Strecke lag,

Scyl. 22 ; ebenda kennt auch Dion. per. 387 Bov-

Xtfismv (wohl von Nom. Bovh/ieTg, richtiger Bov-
hvicov oder nach C. Miiller BovXlvcov) axzat;

minder genau setzt Scymn. 404 Bovhv&v edvos

nOrdlicher an, zwischen den Libyrnoi und der hyl-

Uschen Halbinsel. Artemidoros bei Steph. Byz.

nannte das Gebiet oder dessen Vorort BovUvrj;

nach der augusteischen Weltkarte vermerkt noch

die Tab. Peut. ein Gebiet Bidinia an der dal-

matischen Kiiste oberhalb Tragurium, zwischen

Practorium Magnum, Andetrium und Siculi; der

illyrische Wortstamm bid- findet sich auch in

Btdlis, Bvlik (s. d.) und in den pannonischen

Eigennamen Bulus oder Bulius, CIL IH 4372.

Wenn das eigentliche Illyris, wie es Scymn. 415

und Dion. per. 388 angeben, erst mit dem Nestos

begann und nicht schon mit dem Katarbates (=
Telavios, jetzt Zermanja), wie Scyl. 22 angiebt,

so durfen die B. samt den Hylloi zu der Gruppe

der liburnischen Volker gerechnet werden, die

zwar auch zu der grossen illyrischen Nation ge-

horten, jedoch eine altere Schicht derselben dar-

stellten, als die Delmatai. [Tomaschek.]

Balis. 1) BovXis , Stadt in Phokis, angeblich

von Dorern unter Bulon (s. d. Nr. 1) gegrundet.

Auf eine von den iibrigen Phokern verschiedene

BevOlkerung weist ihre politische Sonderstellung

(Paus.) , sowie der Kult eines Gottes Meyiorog

(neben Artemis und Dionysos), der vielleicht ebenso

wie die Purpnrfischerei, von welcher sich die Mehr-

zahl der Bewohner nahrte, auf alte phoinikische

Einfliisse zuruckzufiihren ist. Sie lag auf einer

AnhOhe sieben Stadien von ihrem Hafen entfernt,

auf welchen Bursian die von Strab. IX 423 be-

zeugte Benennung Mv%6g bezieht, die jedoch eher

mit H. Kiepert Formae XV der weiter ostlich

gelegenen Bucht von Korsiai zuzuweisen ist. Das
kleine, vom Giessbache Herakleios durchflossene
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Thai von B. , in dessen Gebiet ausserdem noch

eine Quelle Zavviov genannt wird, ist naoh Nor-

den gegen Phokis durch ein rauhes, unwegsames
Bergland, den westlichen Teil des Helikon, be-

grenzt, Paus. X 37, 2f. (Hauptstelle). Plin. IV 8.

Ptol. Ill 14, 17 (15, 18), wo die Hss. BovXia,

BovXela, BovXsta geben. Steph. Byz. 0. Mtiller
Orchomenos 2 482 wollte den Namen auch bei Plut.

soli. anim. 31 fur Bovvot (s. d.) herstellen. Die

noch vorhandenen Kuinen lassen eine kleine, be-

'

festigte Stadt crkennen, Leake North. Greece

II 518ff. Bursian Geogr. 1 185f. [Oberhummer.]

2) BovUs, Thessalierin, Mutter des Aigypios

(s. d.), nach der Blutschande mit ihrem Sohn in

einen Vogel (nwvyl-) verwandelt, der die Augen
von Fischen, Vogeln und Schlangen zu fressen

pflegt, Boioa bei Anton. Lib. 5. Hesych. s. Bov-
Xls' yvvr) ovra> xaXovfievt] (wo M. Schmidt mit

Unrecht audern wollte). Hygin. fab. 253 (quae

contra fas coneubuerunt): (Aegypius) cumBu-'
lide (fur Bliade) matre sua von Bursian Emend.
Hyg. 14 mit grosser Wahrscheinlichkeit herge-

stellt. tJber den Vogel s. Ps.-Aristot. hist. an. IX
18 ((pwv!-, eine Taucherart) = Hesych. s. ircouf.

Etym. M. 699, 10 (ixcbvyyeg, zu den atSviai ge-

rechnet). [Knaack.]

3) Bovhs (tiber den Namen Ahrens De graecae

linguae dialectis II 564), junger Spartaner, der

mit Sperthias zusammen zur Suhne der von den

Spartanern getoteten persischen Gesandten an Xer-

xes geschickt, von diesem aber begnadigt wurde,

Vater eines der spartanischen Gesandten, die auf

dem Wege nach Susa in athenische Gefangenschaft

gerieten nnd von den Athenern getotet wurden.

Seine Geschichte erfuhr Herodot (VH 134—137)
von Spartanern, wie Kirchhoff (Entstehungszeit

22. 23) annimmt, von spartanischen Kriegsge-

fangenen in Athen. Von Herodot kennen die Ge-

schichte Plutarch (apophth. Lac. 235 F ; rei publ.

ger. praec. 19) , Lukian (Demosth. encom. 32),

Theseus (bei Stob. floril. VII 70) und Suidas (s.

BovXie). [P. Cauer.]

Nulla. 1) Stadte dieses Namens gab es in

Africa mehrere. a) Bulla regia (der Beiname bei

Plin. n. h. V 22. Ptolem. VIII 14, 10, wahrendlV
3, 30 BovXXagia steht, in den Itinerarien, beim
Geogr. Rav. und in den Bischofslisten), feste Stadt

des numidischenKonigreichs, in die im J. 81 v. Chr.

der Konig Iarbas sich gefliichtet hatte und wo
er dem Pompeius ausgeliefert wurde (Oros. V 21,

14). Von den Romern zum oppidnm liberum er-

klart, erscheint es als solches bei Plin. n. h. V
22, der es zu Numidien rechnet; administrativ

gehCrte es indes zur Provincia proconsularis, wie

die Bischofsliste vom J. 484 zeigt. Nach Itin.

Ant. p. 44 und der Tab. Peut. lag B. regia

an der binnenlandischen Strasse von Karthago
nach Hippo Regius, und zwar nach Itin. Ant.

7 Millien von Simitthus. Banach hat Tissot
(Ge"ographie de l'Afrique II 259) die Stadt in den

Ruinen von Hammam Darradj, 7 1/2 Km. von Souk-

el-Arba (Hauptstation der Eisenbahn von Tunis

Tiach Algier), wenig nordlich vom Bagradas, wie-

dergefunden. Die sich siidlich von B.
,

jenscits

des Bagradas, ausbreitende Ebene ist to BovX-
Tiedlov, das von Prokop. Vand. I 19. 25. II

15 als Sammelplatz der von Karthago nach Nu-
midien sich zurttckziehenden Vandalen erwahnt

wird (den campus Bullensis nennt auch Augusti-

nus ep. 56). Vielleicht ist dies dieselbe Ebene,

die Ennius bei Cic. de or. m 167. Polyb. XIV
7, 8. Liv. XXX 8, 3. Appian. Lib. 68 als Magni
Campi, ra MeydXa mdia, erwahnen (TissotGe'o-

graphie de l'Afrique I 62. n 264). Die in B.

regia gefundenen Inschriften s. ClL VIII Suppl.

14467ft. Die Ergebnisse der neuesten Ausgra-

bungen s. Bulletin arch^ologique du comity des

travaux historiques 1890, 149f. 1892, 69f. Einen

Plan der Ruinen giebt Winckler Bulletin tri-

mestriel des antiquites africaines 1885, 112 Taf.

Vgl. auch Cagnat u. Saladin Voyage en Tu-

nisia (1894) 259ff. b) Ein zweites B. in der

Provinz Africa erwahnt Ptolem. IV 3, 35 als

BovXXauijvaa (Bulla mema ?). Auch die Bischofs-

liste vom Jahre 484 (in Halms Victor Vitensis)

verzeichnet unter den Bischofen der Provincia

proconsularis ausser Iohannes Bullensium reg.

(nr. 50) noch einen Felix Bullensis (nr. 34).

Vielleicht gehort hierher der episeopus plebis

Bullamensis aus dem J. 525 (Man si Cone, col-

lect. VIII 648) , wahrend der episeopus Bulle-

rensis aus dem J. 649 (Man si X 942) eher zu

B. regia gehoren durfte. [Dessau.]

2) Eine am Hals getragene lederne oder me-

tallene, bei Wohlhabenden goldene, in der Regel

linsenformige (<paxostd^e Plut. qu.rom. 101)Kapsel,

genannt nach der Ahnlichkeit mit einer Wasser-
1 blase. Man trug in ihr Amulete (praebia) zur

Abwehr des Zaubers, Macrob. sat. 1 6, 9 ;
vgl. Varro

de 1. 1. VH 108. Plin. n. h. XXVIE 39; auch

das Gold selbst gait als zauberabwehrend , Plin.

n. h. XXXIII 84. Jahn Sachs. Ber. 1855, 43.

Die Sitte stammt aus Etrurien, wo die B. zur

Ktinigstracht gehcrte (Fest. 322 b 1. Plut. Rom.

25), aber auch sonst, wie die Bildwerke und Graber-

funde (s. weiter unten) beweisen, wenigstens von

den Vornehmen, Mannern, Frauen und Kindern,

1 allgemein getragen wurde , Bull. d. Inst. 1860,

186 (Aschenurnen von Volterra). Jahn Ficor. Cista

18. Daremberg et SaglioDict. I 754. Als

Eiruscum aurum bezeichnet die B. Iuven. 5, 164,

und von den Erzahlungen iiber den Ursprung der

Sitte fflhren zwei sie auf Tarquinius Priscus zu-

riick, Plin. n. h. XXXHI 10. Plut. qu. rom. 101.

Macrob. I 6, 8. 11. Als etruskischer Schmuck
ist wohl auch die B. der Laren (Petron. 60. Mon.

d. Inst. VI 13. Jordan Ann. XXXIV 1862, 312F)
tzu erklaren, nicht mit Jordan a. O. 338 aus der

Sitte, ihnen die abgelegte B. zu weihen. B. als

Attribut einer Muse Ann. d. Inst. XXX 1858, 332.

XXXIV 1862, 130, 1. Clarac H 123, 52. Mfll-

ler-Wieseler H 14, 152.

Als Teil der alten Ktinigstracht wurde die

goldene B. in Rom vom Triumphator getragen

(Macrob. 16,9). Namentlich aber gehOrte sie

zur Tracht anfangs der vornehmen, spater aller

freien Kinder, bei Knaben bis zur Anlegung der

) Toga virilis; dann wurde sie den Laren geweiht,

Pers. V 31. Dass sie auch von Madchen getragen

wurde, darf aus Plaut. Rud. 1171 vermutet wer-

den; denn wenn auch die Stelle aus dem griechi-

schen Original stammt, so wurde doch in der

tJbersetzung wohl ein anderes Wort gewahlt wor-

den sein, wenn die B. der Madchentraeht fremd

gewesen ware; sie werden dieselbe bis zur Ver-

heiratung getragen haben.
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Die goldene B. wurde anfangs nur von den
Kindern patricischer, spater senatorischer Familien
(Macrob. I 6, 11), schon fruh aber (nach Plin. n.

h. XXXHI 10 von Anfang an) auch von Ritter-

kindern, und weiter von denen aller Freigeborenen,
ingenui, getragen. Der Zeitpunkt dieser Aus-
dehnung des Gebrauchs ist nicht iiberliefert. Wenn
aber (nach M. Laelius bei Macrob. I 6, 13 ;

vgl.

Liv. XXII 1, 17) im J. 217 v. Chr. infolge einer

Feier, zu der auch Freigelassene beitrugen, deren
Kindern die Toga praetexta und lorum in collo

pro bullae deeore gestattet wird, so war wenig-
stens die Meinung des Laelius, wie aus eben diesen
Worten hervorgeht, dass damals die Sohne aller

Freigeborenen die goldene B. zu tragen berech-
tigt waren. Sicher ist dies fur die letzte Zeit
der Republik; bei Cic. Verr. I 152 hat sie ein
Knabe de plebe Bomana gehabt. Aber auch den
Sohnen der Freigelassenen ist bald der Gebrauch
der Praetexta und der goldenen B. entweder ge-
stattet oder von ihnen usurpiert worden ; sie heissen
insignia, ornamenta ingenuitatis , Val. Max. V
6, 8. Cic. Verr. I 113; ingenuus aber ist seit

etwa 189 v. Chr. (Mommsen St.-R. Ill 73. 437)
jeder Freigeborene

;
vgl. auch Suet, de rhet. 1,

wo die Bekleidung mit Praetexta und (doch wohl
goldener) B. der Freilassung gleichgesetzt wird.
Wenn noch spater (Iuv. 5, 164. Stat. silv. V 3,

120) die goldene B. im Gegensatz zum lorum als

Zeichen besseren Standes erscheint, so bezieht
sich dies nur auf den Gegensatz zwischen Reichen
und Armen , SchoL Iuv. a. 0. : antiquitus nobi-
lium pueri bullas aureus habebant, pauperum
de loris, signum libertatis.

Die zum Tragen der goldenen B. nicht be-

rechtigten freigeborenen Kinder, spater die, welche
aus Armut von diesem Recht keinen Gebrauch
machten, trugen einen Riemen urn den Hals, in

dem ein Knoten, der wohl auch ein Amulet ent-

halten mochte, die B. andeutete, Macrob. I 6, 14.

Iuv. 5, 165. Eine lederne B. erwahnt Schol. Iuv.

a. 0. und Ps.-Ascon. Cic. Verr. p. 199 Or. : bulla
suspendi in collo infantibus ingenuis solet aurea,
libertinis seortea, was wflrtlich verstanden be-

sagt, dass (nachdem das Recht der goldenen B.
auf alle Freigeborenen ausgedehnt war) die als

Kinder Freigelassenen eine lederne B. trugen.
MOglich ist dieses

;
vgl. Schol. Iuv. a. 0. signum

libertatis. Es ist aber auch mflglich, dass es sich
hier nur um eine ungenaue Wiedergabe der auf
altere Zeit bezflglichen Angabe des Laelius han-
delt. Dass aber in der That auch lederne B. in
Gebrauch waren, darf geschlossen werden aus der
deutlichen Nachahmung defselben in Bronze, - Nas-
sauische Ann. HI 3, 1844 Taf. 5, 4; ja auch die

hauflgste und offenbar dem Herkommen am meisten
entsprechende Form der goldenen B. ist vielleicht

nur eine Nachahmung einer ledernen B. (s. weiter

unten).

t
v
ber die Berechtigung zum Tragen der B. 1

handelt ausfiihrlich M. Voigt Sachs. Ber. XXX
1878, 186, 128. 129, aber auf Grund einer irr-

tflmlichen Definition der liberfini und der Ingenui-
tat: s. hieruber Mommsen St.-R. Ill 422, 2.

In Etrurien finden sich bronzene B. schon in

Grabern aus der Zeit der geometrischen Decoration,

7. Jhdt. v. Chr. ; zwar nicht in der spater ge-

wohnlichen Form, aber doch wesentlich gleich-

artig und ganz nach Art der spateren B. am
Halsband getragen. Hierher sind auch zu rechnen
ornamentierte runde Bronzescheiben, die ganz in

derselben Weise getragen wurden. BullenfOrmige
Scheiben, an einem Draht aufgereiht, dienten als

Armband, Mon. d. Inst. X 23a 1. 6, dazu Helbig
Ann. XLVII 1875, 222. Bull. d. Inst. 1874, 56, 4.

Goldene B. aus etruskischen Grabern spaterer Zeit

(3.-2. Jhdt. v. Chr.), zum Teil mit figiirlichem

) Reliefschmuck , besitzt das etruskische Museum
des Vatican, Mus. Greg. I 78 (123), 2. 3. 81 (126),
1. Reisch bei Helbig FflhrerH 356. 357. 358.
Eine andere, aus Vulci, auch mit figurlicher Dar-
stellung, in Paris im Cab. des mCdailles, Cha-
bouillet Catal. 2551. Auch in dieser spateren
Zeit wird das Motiv der B. ornamental verwendet,
indem aus_ aufgereihten B. Halsbander gebildet
werden. Ein schones Beispiel aus Tarquinii, Mon.
d. Inst. VI 46 b; dazu Brunn Ann. XXXH

1 1860, 474.

Goldene B. aus romischer Kaiserzeit sind nicht
selten in Aschenurnen von Kindern gefunden wor-
den. Ihrer zwei besitzt das Museum in Neapel
(eine, aus Pompeii, abgeb. Mus. Borb. II 14),

eine aus der Sammlung Hamilton, also aus Italien

stammende, das Brit. Museum (abgeb. Arch. Journ.

VI 1849, 113). Zwei sind in London in Privat-

besitz, beide aus romischen Grabern, die eine von
der Via Praenestina (Ficoroni Bolla d'oro 6, wo
lAbbildung. Arch. Journ. VIII 166), die andere
von der Via Appia (Abbild. Arch. Journ. VIH
166). Diese letztere hat am Henkel die Inschrift

HOST- HOE , d. i. Hostus Hostilius, der Name
des Knaben, der nach Macrob. VI 6, 16 zuerst

von Romulus die goldene B. erhielt. Dagegen hat
eine in Rom im Besitz der Familie Chigi befind-

liche B. an derselben Stelle den Namen des Be-
sitzers CATVLVS. Eine aus Pompeii stammende
B. besitzt das germ.-rflm. Centralmuseum in Mainz
(Hattemer Aus d. Leben d. Kinder in Hellas u.

Rom, Progr. Mainz 1865, 9), eine in einer Aschen-
urne bei Kreuznach mit einer Bronzelampe und
Munzen Vespasians gefundene das Museum in

Wiesbaden, Habel Nassau. Ann. Ill 3, 179 Taf. 5.

Eine in Adria in Privatbesitz befindliche, aus

dem Grabe eines Kriegers bei Adria, ist mit
Haaren gefiillt, Heydemann Mitt, aus d. Antiken-

samml. in Ober- und Mittelital. 27. Ein Streifen

Goldblech, vermutlich der Henkel einer B., wurde
mit einer Miinze Hadrians in England in der

Aschenurne eines zwei- bis dreijahrigen Knaben
gefunden, Arch. Journ. VI 1849, 112. Zwei weitere,

aus Aries und aus Portugal, letztere mit einem
geschnittenen Stein verziert, beide in Aschenurnen
gefunden, erwahnt R. Rochette 3«> mem sur les

catacombes 101 (629).

Diese B. sind wesentlich gleicher Gestalt. Zwei
convexe, runde, glatte Platten bilden, zusammen-
gesetzt, eine Linse von 4—6 cm. Durchmesser;
an dem Wiesbadener Exemplar umzieht ein schnur-

artiger Streif die Peripherie. Ein breiter orna-

mentierter Goldblechstreifen ist zusammengebogen

,

als Henkel zum Durchziehen der Schnur , mit
jedem Ende an einer der Platten mit Nageln be-

festigt. Sie sind grOsstenteils aus so diinnem
Blech gearbeitet, dass sie zu wirklichem Gebrauch
nicht gedient haben kOnnen, sondern offenbar

eigens zum Zweck der Beigabe zur Bestattung
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gemacht sind. Die drei in England befindlichen

und die in Wiesbaden wiegen nur 18—22 g., da-

gegen die Chigische etwa 50 g.; diese wird also

wohl wirklich getragen worden sein. Es ist wenig

wahrscheinlieh, dass diese Form fflr Metall er-

funden sein sollte. Die Zusammenfugung aus

zwei runden Scheiben, die Ornamentlosigkeit eben

dieser Scheiben im Gegensatz zum Henkel, der

schnurartige Streif an der Peripherie, alles dies

macht den Eindruck einer Metallnachahmung einer 1

Lederbulle. So auch sehr entschieden die B. des

Halsbandes Mon. d. Inst. VI 46 b; hier und im

Mus. Greg, ist auch die Schnur an der Peripherie.

Doch ist dies nicht die einzige erhaltene Form.

Eine kleinere und einfachere goldene B. aus Eng-

land Arch. Journ. VIII 1851, 168; ebenda eine

halbmondformige. Auch bronzene und silberne B.

werden gefunden, Ficoroni Bolla d'oro 4. B.

Bochette 3° mem. 630 (102). Nassau. Ann.

Ill 3, 186, meistens rund und den Goldbullen2

ahnlich; bemerkenswert ist eine in Form eines

Beutels mit vier Eckzipfeln, offenbar Nachahmung

einer Leder-B. Ohne Zweifel sind dies von IJn-

bemittelten getragene Surrogate der goldenen B.

Zu der nicht ganz klaren Angabe Macrob. I

6, 17 t*< eordis figuram in bulla ante pectus

adnecterent, ist zu bemerken, dass in der That

auch mehr oder weniger herzfOrmige B. gefunden

werden, Montfaucon Ant. expl. Ill 1, 37; vgl.

auch das Halsband Mon. d. Inst. VI 46 b; eine 3

b.-artige. mit Herzen in Belief verzierte Kapsel

Montfaucon a. 0. Auch auf Bildwerken kommen
herzformige B. vor : Miinze der Sonne des Drusus,

Cavedoni Ann. d. Inst. XXIII 1851, 233; ferner

Ann. d. Inst. XXII 1850, 135. Arneth Cameen

des Munzcabin. 17, 6.

Darstellungen von pueri bnllati sind haufig.

So die eben erwahnte Miinze der Sonne des Dru-

sus, Cohen M6d. imp. I 2 217, 1; der jugendliche

Beiter auf dem Denar Babelon Monn. de la rep. A

I, Aemilia 20—22. Zahlreiche Statuen und Beliefs.

Drei Grabmonumente bei Montfaucon Ant. expl.

m 1, 37. Ferner Visconti Mus. Pio-Clem. Ill

24 ;
Iconogr. rom. 19*. Mus. Borb. VII 49 u. a. m.

Gemalte Glasmedaillons : Yates Arch. Journ. VIII

170, wo eines mit der Beischrift M. CECILI7S,
welches in die Zeit der Gordiane gesetzt wild,

abgebildet ist. Das bei Ficoroni 11 abgebildete

ist unecht.

F. de' Ficoroni La bolla d'oro de' fanciulli f

nobili romani e quella de' libertini, Boma 1732.

R.-Rochette 3e memoire sur les antiquitts cbre"-

tiennes des catacombes, in Mem. de l'lnst. de

France.Ac. desinscr.Xin 1838, 628(99). Bee ker-

Goll Gallus II 70. Marquardt Privatl.2 84.

Daremberg et Saglio Diet. I 754. Martha
L'art e"trusque 571. [Man.]

Bnllaeam (BovUaiov), Stadt der Siluren im

westlichen Britannien (Ptol. II 3, 12), wahrschein-

lieh dasselbe wie das Burrium des Itin. Ant. 484, t

5. 485, 1, das 9 Millien nordostlich von Isca, an

der Strasse von da nach Viroconium lag; doch ist

die Lage noch nicht genau ennittelt. [Hubner.]

Bullas, ein gefahrlieher Rauber, der in Italien

sein Unwesen in der Regierungszeit des Kaisers

Septimius Severus trieb; man wurde seiner nur

mit Muhe habhaft, Cass. Dio LXXVI 10.

[Henze.]

Bullatius, Adressat derEpistell 11 desHoraz.
[Henze.]

Bulliones, Bullis s. Byllis.

Balnetia, Ort in Ligurien, vom Geogr. Eav.

IV 32 p. 269 und V 2 p. 337. Guido 35 p. 475

Vulnetia neben Corndium (= Corniglia zwischen

Spezia und Levanto) genannt, ungewisser Lage.

[Hiilsen.]

Bnlon (Bovl.wv). 1) Eponymer Grander der

0 an Phokis grenzenden Stadt BovXie, Steph. Byz.

;

herstammend mit seiner Colonie aus der alten

Doris: Paus. X. 37, 2. [Tumpel.]

2) Sohn des Leokrates, Athener (IlaXlrjvevg).

Seoiio&hru im J. 97/96, CIA II 985 D n 25.

8) Sohn des Moiragenes, Athener (&vl.doiog).

XoQwtg Ende des 1. Jhdts. n. Chr. CIA HI
78. Derselbe tzsqI to (}i}fia ebd. 1020. Zu seiner

Familie gehoren die Epheben gleichen Namens

in Inschriften der Jahre 110—120 und etwa 130,

0 CIA III 1101. 1110. [Kirchner.]

Bulos (BovXog). 1) Sohn des Portesilas. Kos-

mos aus dem Geschlechte der Dymanen in Hiera-

pytna auf Kreta, Mitte des 2. Jhdts. v. Chr.,

Athen. Mitt. XI 181. [Kirchner.]

2) BovXog iicoisi lautet die nachchristliche

Inschrift einer nachlassig gearbeiteten Marmor-

platte auf der Insel Ios; daranter ist ein Hahn

eingeritzt. Graf Paasch von Krienen hat nach

diesem Muster seine bekannten Inschriften des

Oangeblichen Homergrabs gefalscht. S. die ab-

schliessenden Besprechung von Loewy Inschr.

gr. Bildh. nr. 355. [C. Robert.]

Bnlotus (so der cod. Putean.) oder Buthrotus

(so die dem Spirensis nahestehenden qodd.), Fluss

im Lande der Bruttier bei Locri (Liv. XXIX 7, 3).

[Hiilsen.]

Bulturiensis (oder wohl richtiger Vtdturim-

sis) cirifas, Bischofssitz in Mauretania Caesa-

riensis (Nomina episc. Maur. Caesariensis nr. 89

tObei Halm Victor Vitensis p. 69). [Dessau.]

Bnma (friihere Lesart Bauma), Stadt in Aithi-

opien , am linken Ufer des Nils. Plin. n. h. VI

180. [Sethe.]

Bumadus (Bumodus, Bovpmdog), Fluss in

Assyrien bei Gaugamela. Arrian. anab. EH 8.

VI 11. Curt. IV 9. Itin. Al. 57. [Fraenkel.]

Bumasanoi (Bovpdoaroi Ptol. VII 4, 9), Vol-

kerschaft von Taprobane (Sailan), und zwar im

sudwestlichen Teil der Insel zwischen den Malaya-

lObergen und den .Elefantenweiden' des Rohana-

hiigellandes; dem Worte liegt skr. bhuma n.

,Wesen, GeschSpf zu Grunde, mit einer Ableitung

sei es von ac oder von as, as. [Tomaschek.]

Buniegas (Bov/tsyag), in einem Buch der Pe-

raten (Hippol. ref. haer. V 14 p. 186, 41 D.-S.)

zusammen mit andern Erzzauberern und Astro-

logen genannt. Sonst unbekannt. [Biess.]

Bumelitaia (Ethn. Bov/ue/.nateTg), Ort in Boio-

tien, anscheinend in der Gegend Ostlich des Ko-

paissees, IGS I 3078. [Oberhummer.]

Bnnaia {Bowaia), Epiklesis der Hera in Ko-

rinth (Paus. II 4, 7) als Gottin, die auf Berges-

hohen verehrt wurde (von povrog = Hflgel), dem

Sinne nach gleich Akraia. Der Tempel der Hera

B. soli nach Paus. a. a. O. von Bunos gestiftet

sein, der jedoch vielmehr nur ein Eponymos dieses

Kultes sein durfte; vgl. 0. Miiller Prolegom. 137.

Curtius Peloponn. n 533. Bursian Geogr.
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Griech. II 17. Preller-Robert Griech. Mythol.

I 162, 1. 170, 1. [Jessen.]

Bunartis (BovvaQtig), Stadt Libyens. Steph.

Byz. [Sethe.]

Buneima {Bovvema, Bovvi/.ia), Stadt im Bin-

nenlande von Epeiros, unweit Trampya(?), von

Odysseus gegriindet, Steph. Byz. s. v. und s.

Tga/A.nva. [Oberhummer.]

Bunens, Sohn des Eliers Menedemos, Gehttlfe

des Herakles beim Augeiasabenteuer. Im Kriege 10

gegen Augeias wird B. getotet, Herakles begrabt

ihn in Lepreon und veranstaltet ihm zu Ehren
einen Wettkampf. Ptol. Heph. 6. K. 0. Miiller
Orchomenos 2 367. [Eseher.]

Buni (Plin. n. h. ni 189), ein Teil der Li-

burner, der schon in fruhester Kaiserzeit jedwede

Selbst&ndigkeit verloren hatte. [Patsch.]

Bowlag s. Kohlrtibe.
Bunikos, Sohn des Paris und der Helena.

Bunthnm {Bovv&ov oder Bovr&cov), Stadt der

Provinz Africa zwischen Bagradas und Triton

(Ptol. IV 3, 36). [Dessau.]

Buonomai (Bovovd/iai) , ein wahrscheinlieh

erdichtetes Volk der pontischen Region, neben
Gymnoi und Arkyes erwahnt, Orph. Argon. 1048.

[Tomaschek.]

Bupalos. 1) Eponymer Prytane in Korkyra,

CIG 1859. *
[Kirchner.]

2) Bildhauer von Chios, Sohn des Archermos
und Bruder des Athenis (s. d. ; nachzntragen ist,

dass Miinzer Herm. XXX 1895, 524 in dem
altesten Kunstschriftsteller, der unsres Wissens

diese Bildhauerfamilie erwahnt hat, Karystios von
Pergamon, den in Pergamon lebenden Antigonos
von Karystos vermutet, was mir nicht sehr wahr-
scheinlieh ist). Gefalscht ist die Kiinstlersignatur

des B. auf zwei Basen, von denen die eine, im
Vatican, mit einer kauernden Venus, die andere,

Bruder des Korythos (Korythaios) , Idaios und 20 in Ince Blundell, mit einem Symplegma von Satyr

Aganos (Agauos?). Tzetz. Lyk. 851; Horn. 442,

vielleicht nach Nikander, vgl. frg. 108. S. Bu-
nimos und Bunomos. [Eseher.]

Bnnimos = Bunikos (s. d.). Iohannes Sike-

liota ed. Heinrich, Progr. 1. Staats-Gymn. Graz

1892, 9.
'

[Eseher.]

Bunitium (Bovvhiov), Ort im nordlichen Ger-

manien, Ptol. II 11, 12. Nahere Lage unbestimmt.
[Ihm;

und Pan verbunden ist. Beide Bildwerke sind

im J. 1760 an der Via Prenestina von dem Maler
Nicola La Piccola gefunden, angeblich mitsamt
den Basen, Visconti Op. var. II 994. Die Venus
auf jener sicherlich nicht zugehOrigen Basis sah

bereits Goethe April 1788 im vaticanischen Mu-
seum ; das Symplegma befand sich gleichfalls mit

der Basis verbunden 1793 im Atelier des da-

maligen prefetto delle antichita, des Bildhauers

Bunnos (Bovwog Steph. Byz.), Stadt Hlvriens 30 Ant. d'Este (Zoega Hss. App. in Kopenhagen
von unbekannter Lage. [Patsch."

Bunobora (Bovvo^oqo), Stadt in Mauretania
Caesariensis, nordwestlich von Manliana (dem
houtigen Miliana), Ptol. IV 4, 24. [Dessau.]

Bonnoi (Bovvoi oder Bowal) heisst bei Plut.

soil. anim. 31 eine am Meer gelegene Ortschaft.

Dieselbe wird zwar neben Antikyra (s. d.) ge-

nannt, doch lasst sich daraus uber die Lage nichts

Bestimmtes entnehmen, weshalb auch die von

Fol. 160, 7), daher ,dans le magasin de Vatican'

R. Rochette und Clarac, Besitzer aber war
pach Zoega schon damals M. Blundell. Schon

A. d'Este hatte nach Zoega erkannt, dass die

beiden Stiicke, obgleich aus demselben Marmor
(carrarischem A. d'Este, parischem Michael is)

gearbeitet, nicht zusammengehbren konnten. Die

Inschrift der Venusbasis ist nach der auf der

andern Basis copiert, aber auch von dieser ver-

0. Miiller Orchomenos 2 482 vorgeschlagene Ande- 40 sichert Michaelis, dass sie nicht antik sein

rung des iiberlieferten Bovv&v in BovUmv (s.

Bulis Nr. 1) zweifelhaft bleibt. [Oberhummer.]

Bnnomeia (Bovvofina) oder Bunomos (Baivo-

/tog), alter Name von Pella in Makedonien. Steph.

Byz. [Oberhummer.]

Bunomos (Diet. V 5) s. Bunikos.
Bunos (Bovvog), der Sohn des Hermes und

der Alkidameia. Als Helios das Land unter seine

Sohne Aloeus und Aietes verteilte, erhielt ersterer

Arkadien, letzterer Korinth. Aietes ubergiebt je- 50 II 258.

konne. Von einer modernen Bronze mit der nach
Paus. IV 30, 6 gefalschten Signatur des B. be-

riehtet Maffei. S. Loewy Inschr. griech. Bildh.

nr. 497.
'

[C. Robert.]

Buphagion (Bovydyiov) , Ort im Gebiet der

arkadischen Stadt Heraia, am Bache Buphagos

(s. d. Nr. 1), Paus. Vni 26, 8. Leake Morea n 67.

92; Pelop. 233. Pouillon-Boblaye Recherches

161. Curtius Pelop. 1 356. 392f. BuTsianGeogr.

doch sein Erbteil dem B. mit der Bestimmung,
dass es ihm selbst oder seinen Nachkommen,
wenn sie aus Aia zuruckkamen, wieder zufalien

solle, Eumelos frg. 2 und 3 = Schol. Pind. 01.

Xni 74. Schol. Eur. Med. 9. 10. 20. Paus. II

3, 10. Tzetz. Lyk. 174. Ein Heiligtum der Hera
Bunaia am Wege nach Akrokorinth sollte von

B. gegrundet sein. Paus. II 4, 7. Den Namen
bringen einige mit der Eigenschaft des Hermes

[Oberhummer.]

Buphagos. 1) Bovipdyog , Zufluss des Alpheios

von der rechten Seite, an der Grenze von Heraia

und Megalopolis, Paus. V 7, 1. VIII 26, 8. 27,

17. Curtius Pelop. I 356. Bursian Geogr. n
256; vgl. Buphagion. [Oberhummer.]

2) In Arkadien Eponym des bei Buphagion

entspringenden Nebenflusses des Alpheios, B.Nr. 1.

Nach Paus. VIII 27, 17 war er ein Sohn des

Iapetos und der Thornax und wurde von Artemis,

als Erdgott in Verbindung
;
povvog heisst Hiigel, 60 der er ungebfihrlich nachstellte, im Pholoegebirge

Berg. Gerhard Griech. Myth. 282. Schwenck
Etvm.-myth. Andeutgn. 326. Welcker Aesch.

Tril. 404. Nach Wilisch t. d. Frg. d. Ep. Eu-
melos 11 ware der Name durch Riickbildung aus

Bunaia, dem Beinamen der Hera, entstanden.

Vermutlich aber war fur den korinthischen Dichter

jiovvog schlechtweg der Burghflgel. B. also der

,Burgherr'. [Eseher.]

getotet. In Pheneos erzahlte man von einem B.,

der mit seinem Weibe Promne den im Kampf
mit den Molioniden verwundeten Iphikles, den

Bruder des Herakles. aufnahm, pflegte und nach

seinem Tode in Pheneos bestattete, Paus. VHI
14, 6. Preller-Plew Griech. Myth. II 239 ver-

mutet, es sei dies Herakles selbst unter seinem

altertiimlichen Kulturnamen B.
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3) Beiname des Herakles, z. B. Anth. Pal. IX
59, 7. Von Herakles B. oder Buthoinas (s. d.),

der einen ganzen Stier verzehrte, wird in den
verschiedensten Gegenden erzahlt. So nimmt er

dem Dryoper Theiodamas ein Eind vom Pfluge weg,

schlachtet und verzehrt es, KaEim. in Dian. 161

und in den Aitia (Knaack Herm. XXIII lSlff.;

vgl. Schneider Callim. II 59ft". Knaack Calli-

machea 12). Apollod. II 7, 7, 1. Apoll. Rhod. I

1212 nebst Schol. Anthol. Plan. 101. Nonn. narr.

ad Greg, invect I 41 = Westermann Mythogr.
Graec. 370f. Tzetz. Chil. II 464. 590. Snid. s.

Bov&ytjs. Eine ahnliche Sage gab es in Lindos

auf Rhodos, Apollod. II 5, 11, 8. Konon 11. Lac-

tant. instit. divin. I 21. Philostr. imag. II 24
(vgl. dazu Knaack Herm. XXIII 140). Zenob.

IV 95. Diogenian. VI 15. Apostol. X 71. Tzetz.

Chil. II 385. Gregor. Nazianz. orat. IV 303. Ein
Rind verzehrt Herakles auch bei dem Lapithen

Koronos (Pindar bei Philostr. imag. n 24, vgl.

Pind. frg. 168) und im Wettstreit mit Lepreos

(Paus. V 5, 4. Athen. X 412 a. Ael. v. h. I 24.

Eustath. Horn. Od. 1523, 4). Daher gait auch
die MOwe Xdgog flovcpayog fur das dem Herakles

B. geweihte Tier, Aristoph. Vog. 567. Athen. X
411c. Eustath. 1523, 3. Von seiner adrjyayia,

die auch im Gotterkreis auf dem Otymp nicht

anfhorte, erzahlten manche Dichter, vgl. Athen.

X 411. Kallim. in DiaD. 160.

4) Beiname des Lapithen Koronos bei Orph.

Argon. 138, der wohl im Wettstreit mit Herakles

ein Rind verzehrte , vgl. Pind. a. a. O. Auch
andere Helden waren wegen ihrer Esslust be-

ruhmt. So erinnert Preller-Plew Griech. Myth.

II 95, 3 mit Recht daran , dass auch Idas ein

fiovydyog war. Von Athleten , denen man das

Gleiche nachruhmte, spricht Athen. X 41 2ff. Paral-

lele Sagen giebt es bei alien Volkern, vgl. Grimm
Deutsche Myth. 489. Mannhardt German. My-
then p. IX und 99ff. Schwerlich darf man daher

die Buphagie bei Herakles erklaren aus den ihm
dargebrachten Stieropfern, aus natursymbolischen

Reminiscenzen, etwa an die allverzehrende Kraft

der Sonne (Preller-Plew Griech. Myth. II 266),

oder aus einem alten Gegensatz zwischen Herakles

als Vertreter des Lowenkultus und Hera als Ver-

treterin des Rinderkultus (Cook Journ. of hell,

stud. XTV 132). Wie schon Welcker Griech.

Gotterl. II 785f. ausfiihrt, hat die ungeheure Ess-

lust lediglich als Zeichen der gewaltigen Kraft,

die Herakles auszeichnete, zu gelten. [Jessen.]

Bnphia (Bovtpla), Flecken in Sikyonia, Ephor.

XXm frg. 145 (Steph. Byz.). Nach L. Ross
Reisen im Pelop. 40 rielleicht dasselbe wie Phoibia

(s. d.). Leake Pelop. 401. Curtius Pelop. II

505. 587. Bursian Geogr. II 31.

[Oberhummer.]
Buphonas, ein sicilischer Held, welcher im

Kampf gegen Herakles flel, als er sich in Ver-

bindung mit andern Anfuhrern (ausser B. werden
genannt Leukaspis, Pediakrates, Glychatas, Bu-
taias, Krytidas) demselben auf seinem Zuge durch
Sicilien entgegenstellen wollte. So (nach Timaios:

Be the Quaest. Diod. mvth. 36) Diod. IV 23.

[Hoefer.]

Buphonia hiess eine Opferceremonie , die an
den Dipolien, dem Feste des Zeus Polieus, in

Athen ublich war (Topffer Attische Geneal.

149). Theophrast (bei Porph. de abst. II 30.

Bernays Theophr. fib. d. Fremmigkeit 99ff.)

schildert sie folgendermassen : Man treibt satt-

geweidete Stiere an den mit einer Erzplatte be-

deckten Altar, auf dem ein Opferkuchen und Ger-

stenschrot liegen. Wahrend dessen haben dazu
erwahlte Jungfrauen Wasser zum Schleifen eines

Beiles und Messers gebracht. Der das Beil ge-

schliffen hat, reicht es einem andern, dieser giebt

10 es wiederum , sobald einer der Stiere von den
Opfergaben gefressen hat, dem Priester, der das

Tier niederschlagt, scheinbar erschreckt das Beil

fortwirft und flieht. Das Rind wird geschlachtet,

abgezogen, zerlegt, zubereitet, und alle kosten

von dem Fleische. Aber sie werden dafiir zur

Rechenschaft gezogen und vor den Richterstuhl

des Archon Basileus beim Prytaneion geffihrt.

Die vdgocpdgoi schieben die Schuld auf den, der

das Beil gescharft, dieser auf den, der es hin-

20gereicht, dieser auf den Satxgog, der das Tier

geschlachtet und zerlegt hat; denn der Haupt-
schuldige, der Priester, ist entflohen. Endlich

wird das Mordinstrument verurteilt und ins Meer
versenkt. Die Haut des Tieres aber wird aus-

gestopft, und der so scheinbar dem Leben zuriick-

gegebene Stier vor einen Pflug gespannt.

Wir haben zwei Versionen der Legende, die

diesen schon friih als seltsam empfundeDen (Ari-

stoph. Nub. 984) Brauch erklaren soil. Die altere

30 (vgl. Tflpffer a. a. O. 155ff.) liegt namentlich

bei Porph. de abst. II 10 vor : Diomos (wie dieser

Name statt des richtigen und urspriinglichen Thau-

Ion hineingekommen ist, setzt Topffer 156 aus-

einander), der Priester des Zeus Polieus, sollte

seinem Gotte am Dipolienfeste (Schol. Arist. nub.

985. Suid. s. Bovrpovia) nach alter Sitte (Porph.

II 10) ein unblutiges Opfer darbringen, totete

aber mit Beihulfe der Anwesenden am Altar (Paus.

I 28, 10), auf dem bereits die Opfergaben lagen

40 (Paus. I 24, 4), einen Stier. Er warf das Beil weg
(Paus. I 28, 10) und floh (Paus. I 24, 4. Schol.

II. XVIII 483; vgl. Theophr. bei Porph. H 29).

Die Mithelfer wurden vor Gericht gestellt, scho-

ben die Schuld, wie naturlich, auf den Fluchtigen,

schliesslich wurde das Beil verurteilt (Paus. I

24, 4. 28, 10. Theophr. bei Porph. H 30; fiber

das d<pu{h\ bei Paus. I 28, 10 s. Daremberg-
Saglio Diet, in 270, 24); der getetete Stier

wurde vergraben (Theophr. bei Porph. II 30).

50 Die spatere Fassung liegt bei Theophrast (bei

Porph. II 29) vor: Ein ackerbauender Metoeke

(Diomos oder) Sopatros hat sich seine landlichen

Opfergaben auf einem Tisch zurechtgelegt, um
sie bei einem Staatsfeste in Athen den Gottern

darzubringen. Da kommt ein Stier und frisst

sie auf. Der Mann, daruber ergrimmt, ergreift

ein Beil und erschlagt den Stier. Erschreckt

Qber seine rasche That vergrabt er das Tier und
geht in freiwillige Verbannung nach Kreta. Die

60 Gottheit sendet zur Strafe Diirre und Misswachs.

In Delphoi empfangt man das Orakel, der Ver-

bannte in Kreta werde Heil schaffen, und nach

Bestrafung des Morders und Auferstehung des

Gemordeten an demselben Opferfeste, bei dem er

den Tod gefunden habe, werde es besser gehen,

wenn sie von dem Gemordeten kosten und sich

seiner nicht enthalten wollten, d. h. ein Speise-

opfer darbringen. Sopatros wird zuriickgerufen
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opfert den Stier, alle essen von dem Fleisch, er
selbst flieht, die andern werden vor Gericht ge-
stellt, das Beil verurteilt, die Haut des Tieres aus-
gestopft, und diese Ceremonie wird alljahrlich am
Dipolienfeste wiederholt.

Der Sinn der Ceremonie ist offenbar, dass
ein ursprOnglich unblutiger Kult (vgl. Hesych. s.

Atog &axot. Suid. s. Aiog ytijtpos und Momm-
sen Heort. 450f.) in einen blutigen umgewandelt
wurde. Zur Entschuldigung und Erklarung die-

ser Anderung des heiligen Brauches erfand man
die Legende und den Orakelspruch. Der Priester,

der das erste Rind am Altar, der fur unblutige
Gaben bestimmt war, totete, hatte sich einer
doi/Seia schuldig gemacht und ging dafur in die
Verbannung. Die tpvyt) aber bleibt auch die Strafe
jedes Priesters, der seither am Dipolienfeste den
ersten Stier schlachtet.

Bemerkenswert ist das Gericht des Archon
Basileus. Er richtete im Prytaneion 1) fiber un-
bekanntgebliebenecder entflohene MOrder; 2) iiber

leblose Gegenstande, die den Tod eines Menschen
verursacht hatten; 3) iiber Falle von aotfeia.
Schon diese Thatsache schliesst aus, dass der
Priester als vorsatzlicher Morder vor seinen Stuhl
citiert werden konnte; ebenso wenig die Teil-
nehmer, hOchstens konnten sie als Zeugen im Pro-
cess gegen den Abwesenden auftreten. Im ubrigen
sind die Falle hier vermischt (vgl. Paus. I 28, 10).
Die Sage aber enthalt unzweifelhafte Spuren, dass
es sich um einen Fall von aoefeia handelt. Qvyijv
Ss ixavaiov dgdfiwog cog fjoefSqxwg heisst es bei
Theophrast (Bernays 89 Z. 434), und in der ur-

spriinglichen Fassung der Legende (bei Porph.
II 10) geschieht die That gar nicht in Zornes-
aufwallung, sondern mit tTberlegung: ovvegyovg
yog Xaficov zovg SXXovg , Soot nagijoav, (6 legevg)
dnexcuvs toy floVv. Er hat sie also zu dem (ver-

botenen) Opfer fiberredet.

Der Priester (fiovtpdvos oder fiovzvxog) wird
dem Geschlecht der Thauloniden entnommen, die
xevzgid&cu, die das Rind an den Altar treiben, und
die daizqot dem der Keryken (Topffer a. a. O.).

Vgl ausser den bereits angefiihrten Stellen
Ael. yar. hist. VIII 3. Suid. s. 9avXwv. Hesych.
s. fSovzijg, flovzvxov, xevrgtadat, dairgog. Bekker
anecd. I 221 und povzvxoi. Etym. M. 210, 31
s. povtpovla. Schol. Apoll. Rhod. Arg. H 91. Von
Neueren ausser den Genannten: Schoemann
Griech. Alt.3 H 505. Hermann Gottesd. Alt.2,

420 § 61, 15ff. Boeckh-Frankel Staatshaush.
H 126. Preller-Robert Griech. Myth. I 131.
Mannhardt M3thol. Forsch. (Strassburg 1884)
69ff. v. Wilamowitz Eur. Her. I 60. Band
De Diipoliorum sacr. Ath., Halle 1873. Stengel
Herm. XXVIII 489ff. [StengelJ

Baphonion (Bov<pov«ov), Monat des Kalenders
von Delos, mit dem attischen Metageitnion ge-
glichen CIA I 283 Mexayeizviutv ftrp 'A^vftjoiv,
. . . iv] Aylcp 8i Bov<povia>v nfo ; ausserdem fur (

Tenos bezeugt durch CIG 2338 = Ancient greek
Inscr. of the British Museum nr. 377 Z. 35. 103.
109. 113. Sinnverwandt ist der Monatsname Bu-
katios. C. F. Hermann Griech. Monatskunde
50. Bischoff Leipziger Studien Vn 390.

[Kubitschek.]
Bnphras (Bovygdg), nach Thuk. IV 118, 4

eine sonst nicht bekannte Ortlichkeit in Messenien,
Pauly-Wissowa III

welche landeinwarts von Pylos zu suchen ist,

wahrscheinlich eine AnhOhe, Leake Morea 1 116.
Curtius Pelop. n 180f. 198. [Oberhummer.]

BovtzXti^ bezeichnet a) den Stachelstab zum
Antreiben des Viehes (Lucian. Philops. 4, flovnXr)-

nzQoe axaiva Anth. Pal. VI 41, 3), stimulm (s.

<L); b) nach Hesych. und Eustath. zu H. VI 135
eine Peitsche aus Rindsleder; c) ein Beil zum
Schlachten der Rinder. Bei Horn. II. VI 135

> ist der B., mit dem Lykurg die Bakchantinnen
vertreibt , wahrscheinlich in der Bedeutung a ge-
meint; die Spateren (so namentlich Nonnus) haben
aber das Wort in der dritten Bedeutung (c) ge-
fasst, und so erscheint Lykurg auf Bildwerken
durchaus mit dem Beil bewaffnet. B. heisst bei
Qu. Smyrn. I 159. 337. X 218 die Streitaxt
der Amazonen, Etym. M. 871, 41 das Beil, mit
dem Hephaistos den Kopf des Zeus spaltet. Es
ist, wie die Lykurg, Amazonen und Opferscenen

i darstellenden Bildwerke beweisen (vgl. auch Quint.
Smyrn. I 159. Opp. Hal. V 257), ein Doppelbeil,
bipennis (vgl. o. S. 488f.). [Mau.]

Bnpoodin (BovnocoSir, wohl verderbt). Castell
in Makedonien, Prokop. aed. IV 4 p. 280.

[Oberhummer.]
Bnporthmos (BoixoQ&nog), ein hohes, gegen

die Insel Aperopia (s. d.) vorspringendes Vorge-
birge der Kiiste von Argolis im Gebiet von Her-
mione, auf welchem sich Heiligtiimer der Demeter

i und Kora, sowie der Athena Promachorma be-
fanden, Paus. II 34, 8. Nach den iiberzeugenden
Ausffihrungen von Leake Pelop. 284 und Bur-
sian Geogr. II 86f., 3. 100 (gegen Curtius
Pelop. II 453f.) der halbinselformige Felsvorsprung
von C. Musaki gegenfiber Dok6.

[Oberhummer.]
Bnpos (Bovjzog), Castell in Nea Epeiros, durch

Iustinian I. erneuert, Prokop. aed. IV 4.

[Oberhummer.]
i Bnprasion (Bovxodotov), eine Gegend in der
Niederung des nOrdlichen Elis, reich an Weizen
und Wein, in alterer Zeit von Epeiern bewohnt,
II. II 615. XI 756 (jzoXvjzvoov). 760. XXHI 631.
Theokr. 25, 11 (nolvpdzQvog). Strab. VHI 340
—342. 345. 347. 349. 352. 387. X 453. Plin. IV
18. Steph. Byz. s. v. und s. AvfiTj. Hesych. ('IXid-

Sog Missverstandnis des Abschreibers fur 'HX(Sog).

Etym. M. Schol. Plat. Phaed. 89 c. Dass es

eine Stadt gewesen sei, sagt weder Homer, noch
wussten die Spateren von einer solchen etwas Be-
stimmtesj die Dichterstellen wie ihre Erkl&rer
setzen vielmehr den Gebrauch des Namens in

weiterem Sinne fur eine Gegend voraus, die auch
BovxQaaia (Steph. Byz. s. Aifirj. Hes.) und Bov-
xoaoig (Strab. VIH 345. Schol. Plat.) genannt
und durch den Larisos gegen Dyme hin begrenzt
wurde (Strab. VHI 387. Steph. Byz. s. AvfiV);
dass letzterer auch Bovxgdoiog hiess, scheint aus
Steph. Byz. und Etym. M. hervorzugehen. Die
Gegend ist jetzt teih? sumpfig, teils von Eichen-
wald bedeckt und (wie schon im spateren Alter-

tum) sehr wenig bevOlkert. Curtius Pelop. II

36. Bursian Geogr. II 270. 309. Philippson
Pelop. 305ff. Zum Namen (xodoov ?) vgl. T o z e r

Lectures 376f. und Buphras; s. auch Lolling
Athen. Mitt. IV 113. [Oberhummer.]

Buprasios (Bovjigaoiog). 1) Name eines Fhisses

(= Larisos?), s. Buprasion. [Oberhummer.]
34
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2) Eponymer Herrscher der elischen Stadt

Buprasion, Steph. Byz. s. Bovxgaoiov — Eustath.

II. II 615f. p. 303, 36 (aus deni Stephanos ple-

nior, und weiter fiber Epaphroditos aus Apollodors

Commentar jcegl vecov: vgl. Niese Rhein. Mus.

XXXH 1877, 2161). [Tumpel.]

Iturn. 1) Bovga, lateinisch auch Buris, eine

der zwolf Stadte von Achaia, deren Grttndung

auf eine gleichnamige Tochter des Ion und der

Helike, also deutlich auf ionischen Ursprung zu- '.

rfickgeftthrt wurde, Her. I 145. Paus. VII 25, 8.

Steph. Byz. Dagegen wird von Kallim. h. Del.

102 mit Schol. B (vgl. Etym. M. s. Bovga) mit
dem Kentauren Dexamenos in Verbindung ge-

bracht, wortlber vgl. "Weizs&cker in Roschers

Myth. Lex. I lOOOf. Sonst wird fur die mythische
Zeit B. noch bei Lykophr. 591 genannt. Ge-
legentlich des grossen Erdbebens, welches im
J. 373 v. Chr. Helike (s. d.) den (Jntergang

brachte, wurde auch B. von einem klaffenden!

Erdspalt verschlungen, nach anderen vom Meere
bedeckt, unter dessen Oberflache man angeblich

wie von Helike noch die Trummer sah; nur die

damals zufallig von der Stadt Abwesenden sollen

gerettet worden sein und eine neue Stadt begrlindet

haben, Strab. I 59. VIII 386. DM. XV 48, 3.

Paus. VH 25, 8f. Ovid. met. XV 293. Sen. nat.

quaest. VII 5, 3. Plin. n. h. II 206. IV 12. Ne-
potian. IX 34. Bian. in Anthol. IX 423. Neu-
mann-PartschPhys. Geogr. 324f. Philippson '.

Pelop. 276. 438. Ware die zweite Version rich-

tig, wonach B. vom Meere verschlungen ware, so

mfisste das alteste B. in der Ebene an der Kttste

gelegen haben; doch ist darfiber nichts iiberliefert

und wohl nur, was von Helike berichtet wird,

auf B. iibertragen. Die neue Stadt, von welcher

noch ausgedehnte Mauerreste und Fundamente
erhalten sind, lag 40 Stadien vom Meer entfernt,

785 m. hoch auf einer gegen die Kfiste vor-

springenden Anhohe, in grossartiger, wilder Ge-
birgslandschaft, mit weitem Blick fiber den korin-

thischen Golf, Strab. VHI 385f. Pans. VIH 25,

8. Ptol. IH 14, 36 (16, 15). Curtius Pelop. I

469f. 490f. Bursian Geogr. n 335ff. Das erste

Ereignis, welches aus der Geschichte der neu ge-

griindeten Stadt gemeldet wird, ist ihre Befreiung
von der Herrschaft des Kassandros durch Demetrios
Poliorketes im J. 303, Diod. XX 103, 4. Droy-
sen Hellenismus II 2, 186. Niese Griech-mak.
Staaten I 337. Spater finden wir sie unter einem
Tyrannen, nach dessen Vertreibung im J, 275
v. Chr. B. dem neti gegrfindeten achaeischen

Bunde beitrat, Pol. II 41, 8. 13f. CIG 1542 =
Dittenberger Syll. 182 dafuogycor - - r\ya. Bov-
giov. Droysen HI 1, 202. 328. Paus. VII 25, 9

beschreibt dort noch Heiligtiimer der Aphrodite,

des Dionysos, der Eileithyia und der Isis. Steph.

Byz. kennt von dort einen Maler Pytheas. Ein
delphischer Proxenos in B. 177 v. Chr. bei We-
scher-Foucart Inscr. 18 = Dittenberger
Syll. 198. Cher den bei B. vorfiberziehenden Fluss

s. Buraikos Nr. 1. [Oberhummer.]

2) Ort in Mesopotamien am Pallacontas,

Plin. n. h. VI 118. Ein arabisches Bura nennt
Ialcut I 755 in der Nahe von Bagdad.

[Fraenkel.]

3) Eponyme der gleichnamigen Stadt (Nr. 1),

Tochter des Ion und der Helike, der Tochter des

Selinus. Paus. VII 25, 8 vgl. YE 1, 3 (daraus

Steph. Byz.). [Hiller v. Gaertringen.]

Buragara s. Bagaraca.
Buraia. Nach Steph. Byz. eine von einem

Buraios gebaute Stadt Italiens. [Hulsen.]

Buraikos (Bovgal'xog). 1) Fluss in Achaia,

nach der Stadt Bura (s. d. Nr. 1) genannt, an

welcher er ftstlich vorbeizieht, Paus. Vn 25, 10. In

seinem Oberlauf hiess er auch Erasinos, jetzt

Fluss von Kalavryta, Bursian Geogr. II 311f.

[Oberhummer.]

2) Epiklesis des Herakles in einer Hohle am
Buraikosfluss bei Bura in Achaia. Herakles B.

hatte dort ein Orakel, bei welchem mit Astra-

galen gewllrfelt und die auf den Astragalen

stehenden Zeichen nach einer dort aufgehang-

ten Tafel gedeutet wurden, Paus. VII 25, 10.

Sein Kultbild auf Mfinzen, Journ. Hell. Stud.

VII 93. v. Wilamowitz Euripides Herakles I

273, 20. tiber die Gegend Exped. d. Moree III

Taf. 84, 1. Curtius Peloponn. I 471. 491. Bur-
sian Geogr. Griech. II 337. [Jessen.]

Buraios (Bovgatog), eponymer Griinder der

italischen Stadt Bovgaia, Steph. Byz. s. v.

[Tumpel.]

Bnratala (BovgdtaXa), Stadt Aquitaniens bei

Marcian. peripl. mar. ext. II 21 (Geogr. gr. min.

I 552), falsche Lesart statt BovgdiyaXa.
[Ihm.]

Burbida, Station der rOmischen Strasse zwi-

schen Iria Flavia und Tude im hispanischen Cal-

laecien (Itin. Ant. 430, 1); nahe dem heutigen

Borben (Guerra Discurso a Saavedra 89); viel-

leicht das Bonisana des Geogr. Bav. 307, 8.

[Hfibner.]

Burbuleius. 1) Ein Schauspieler; seinen Na-

men erhielt Curio omnibus honoribus abundans

(C. Scribonius Curio cos. 678 = 76) propter

corporis motum als Spottnamen, Valer. Max. IX
1 14, 5. Vgl. fiber seine lacherlicbe Art, sich als

Redner zu bewegen, Cic. Brut. 216—217.

[Klebs.]

2) L. Burbuleius Optatus Ligarianusist bekannt

durch die Inschrift CIL X 6006 = Dessau 1066.

die seine Amterlaufbahn in absteigender Reihen-

folge angiebt, dem Consulate aber, das zeitlich etwa

vor die Verwaltung von Kappadokien gehort, den

fiblichen Ehrenplatz an erster Stelle anweist. Die

Inschrift ist eingehend besprochen von Borghesi
) (Oeuvr. IV 103—178), die Amterfolge haben daraus

excerpiert Klein (Die Verwaltungsbeamt. von

Sizil. und Sardin. 109—111) und Liebenam
(Forschungen zur Verwaltungsgesch. d. ROm. Kai-

serreichs 1 124). Die Inschrift lautet: L. Burbuleio

L. f. Quirfina tribu) Optato Ligariano cos. (vor

der Verwaltung Kappadokiens: Borghesi 156),

sodal. Aug., leg. imperat. Antonini Aug. Pii pro

pr. prov. Syriae, in quo Iwnore decessit (nach 138,

dem Todesjahre Hadrians), leg. eiusdem et divi

) Hadrianipro pr. prov. Gappad. (138ff. : Borghesi
156), cur. oper. locor. q. publ., praef. aerar. Sa-

turn., procos. Sicil. (ca. 129—132: Klein 111),

logiste Syriae, legal, leg. XVI Fl. Firm., cur.

reip. Narbon., item Anconitanor., item Tarriein..

curat, viar. Clodiae Cassiae Ciminae, pr., aed.

pi, q. Ponti et Bithyn. (Anfang der Regierung

des Hadrian: Klein 110), trib. laticl. leg. IX
Hispan., Ill vir kapit., pair. col. [Henze.]

1061 Burca Biirginatium 1062

Burca (Bovgxa), Stadt in Mauretania Cae-

sariensis, in der Nahe von Oppidum novum (Ptol.

IV 2, 25). S. auch Buruc. [Dessau.]

Burcana, von Drusus eroberte Insel vor der

Nordkuste Germaniens (Strab. VII 290 Bvgxavlg,

vgl. Steph. Byz. Boigxavig vfjao? iv zfj KsXxixfj

d>s Sxga^wv), von den ROmern wegen der dort

wildwachsenden Bohnen Fabaria genannt (Plin.

n. h. IV 97, vgl. XVin 121). Nach allgemeiner

Annahme das heutige Borkum. Grimm Gesch. ]

d. deutschen Sprache 113 413. Mfillenhoff
Deutsche Altertumsk. I 483. [Bun.]

. Burco, schlug im Marz 457 eine plundernde

Alamanenschar bei Bellinzona, Apoll. Sid. carni.

V 378. [Seeck.]

Bureturi s. Bructeri.
Burdapa, Ort in der Gegend von Philippu-

polis, CIL VI 2799 p. 721, vielleicht = Burdipta

(s. d.). [Oberhummer.]

Burdenae, Ort in Thrakien, s. Burdipta.'
[Oberhummer.]

Burdigala (BovgdiyaXa), Stadt der Bituriges

Vivisci in Aquitanien auf der Sfidseite des Ga-

rumna, imttsi/ievov Xifivo&aXazxr) xivi, rjv noiovaiv

al ixfloXal xov noxafiov, Strab. IV 190, das heutige

Bordeaux. Djr Handel war schon im Altertum

hedeutend (Strab. a. 0.), spater war sie beruhmt

durch Betrieb der Wissenschaften ; der Dichter

Ausonius, der sie oft erwahnt, ihre Gelehrten,

ihren Wein, ihre Austern, ihr angenehmes Klima i

preist (die Zengnisse ausgeschrieben bei Holder
Altcelt. Sprachschatz s. v.), ist dort geboren. Er-

wahnt ferner von Martial. IX 32, 6 {crassae men-
tula Burdigaiae). Ptol. II 7, 7. VHI 5, 4 (Mar-

kian. peripl. II 21 BovgdtaXa). Eutrop. IX 10.

Amm. Marc. XV 11, 13. Sulp. Sev. chron. II 48.

Paulin. Pell, euchar. 43ff. 502. 544. Sidon. Apoll.

epist. VH 6, 7. VHI 9, 1. 11, 3. 12, 1. Ruric.

epist. n 33 u. a. (Zeugnisse bei Holder a. O.),

auf der Inschrift CIL VHI 2103 , auf Merovin- •

gischen Mfinzen (Burdegala). Endpunkt mehrerer

Strassen: Tab. Pent. (Burdigalo, dazu Desjar-
dins Table de Peut. 38). Itin. Ant. 453. 456.

457. 458. 461. Itin. Hieros. 549. 553. 571 (p. 3.

4. 11 ed. Tobler-Molinier, Var. Bordegala). Bor-

dicalon beim Geogr. Rav. IV 40 p. 298. Die

civitas Burdegalemium verzeichnet als Haupt-

stadt von Aquitanica secunda die Not. Gall. XHI
2 (s. Longnon Geogr. de la Gaule au Vie siccle

544). Die Zeugnisse for die Form Burdigalemis

s. bei Holder a. O. Sp. 685ff. (z. B. Greg. Tur.

hist. Fr. IX 5 mque Burdegalensem terminum,

= le Bordelais). Vgl. fiber Altertflmer, Fnnde

etc. Millin Voyages IV 608ff. Jullian Inscr.

Tomaines de Bordeaux 1887 (vgl. Bull, epigr. IV
190ff.). Ch. R obert Les strangers a Bordeaux

1883 (t. VTTT der Memoires de la soc. archeol.

de Bordeaux, vgl. Bull, epigr. HI 310). Jullian

Revue historique XLVHI (1892) Iff. [Ihm.]

Burdipta, Station (matisio) in Thrakien, an

der Strasse von Philippupolis nach Hadrianupolis.

Itin. Ant. 137. 231. Itin. Hieros. 569 (Burdista).

Tab. Peut. Vm (Burdenae). Act. S. Alex. 26 in

Act. SS. Mai HI 199 (Bortia). Von Iustinian I.

befes'tigt (Prokop. aed. IV 11 p. 306), diente sie

zur Sicherung der hier fiber den Hebros ffihrenden

Brucke, nach welcher jetzt die 30 km. oberhalb

Adrianopel gelegene Ortschaft Mustafa Pascha

Koprusu heisst, Jirecek Heerstrasse v. Belgrad

nach Konst. 47. Tomaschek Thraker II 2, 61;

vgl. Burdapa. [Oberhummer.]

Burdizizon, Ort in Thrakien, s. Burtudi-
zon.

" [Oberhummer.]

Bnrdo s. Iulius Burdo.

Burdoga s. Burdua.
Bnrdomina {BovgS6/Mva Proc. de aed. 284,

53), Castell im Gebiete von Remesiana (Bela pa-

lanka) in Moesia superior, W. Tomaschek Die

alten Thraker n 2, 61. [Patsch.]

Burdopes (BovgSmaee Proc. de aed. 284, 21),

Castell im Gebiete von Naissus (NiiS) in Moesia

superior, W. Tomaschek Die alten Thraker H
2, 61. [Patsch.]

Burdua, Stadt in Lusitanien (BovgSova Ptol.

H 5, 6) an der Strasse von Olisipo nach Emerita

Augusta, 38 Millien von letzterer (Itin. Ant. 419,

4), wo jedoch Budua iiberliefert ist (Burdoga der

Geogr. Rav. 317, 7); wahrscheinlich bei N» S*

de B6toa in der Nahe von Badajoz (Guerra Dis-

curso a Saavedra 89). [Hubner.]

Burei s. Buri.

Burgaon (Bovgydcov), Berg in Africa, Provinz

Byzacena, geschildert von Prokop. Vand. II 12.

Vermutungen fiber denselben bei Tissot Geo-

graphic compare'e de 1'Afrique I 34. II 785.

[Dessau.]

Burgaril s. Burgus.
Burgenae, Station der Donauuferstrasse Acu-

mincum—Taurunum (Tab. Peut. Geogr. Rav. 216,

10) und wichtiger niederpannonischer Garnisons-

9rt, Not. Occ. XXXII 5 = 24: cuneus equitum

Constantianorum. 18 = 37: equites Dalmatae.

46 : praefectus Ugionis quintae loviae. Nach den

Distanzangaben jetzt Novi Banovci (Kiepert
Formae orbis antiqui XVn), eine Ansiedlung,

deren Bestand sich bis in die neolithische (J.

Brunsmid Vjestnik hrvatsk. arheol. druttva 1895,

1 172) und, wie Funde von Barbarenmfinzen (Vjestn.

98) zeigen, in die keltische Zeit verfolgen lasst.

Nach den hier gefundenen Denkmalen standen

hier in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit:

coh. I Tkracum c. R. (CIL III 13387. Vjestn.

175) frfihestens unter Pius; coh. IZI Alpinorum

(Vjestn. 175) frfihestens nach Kaiser Marcus. Ge-

baut hat hier oder Ziegel hat hierher geliefert

die classis Flavia Pannonica (Vjestn. 175) und

die Centralziegelei des exercitus Pannoniae in-

) ferioris (CIL HI 13385). Beim Lager entstanden

reichere canabae (vgl. die zahlreichen bis in

die byzantinische Zeit reichenden Mttnz- und

sonstigen Kleinfunde Vjestn. 176ff.). Der an

dieser Donaustrecke stark verbreitete Kult des

luppiter Dolichenus hat hier CIL IH 13350

(Vjestn. 175) hinterlassen, Patsch Glasnik 1896,

283. A. Holder Altkeltischer Sprachschatz s. v.

[Patsch.]

Burginatium, Ort in Gallia Belgica an der

) Strasse von Lugdunum Batavorum nach Argen-

torate, zwischen Arenacum (Harenatio) und Co-

lonia Traiana. (Itin. Ant. 256. 370. Tab. Pent).

In der Gegend des heutigen Monterberg bei Cal-

car (Hof op gen Born ? die rOmischen Inschriften

aus jener Gegend bei Brambach CTRh 168

—

191). Rhein. Jahrb. LXI 74. LXXH 56. Holder
Altcelt. Sprachsch. s. Burginacum. A. Rein
Die romischen Stationsorte und Strassen zwischen



Col. Agrippina und Burginatium, Crefeld 1857. Altertumskunde III ?15) unter den gentes bar-
Vgl. Bogadium. [Ihm.] barae quae, puUulaverunt sub imperatoribus.

Burgiones (Bovgyicovsg) nennt Ptol. Ill 5, Iulian lagerte 359 mit seinem Heere auf der
8 unter den Volkern des europaeischen Sarmatiens Grenze der Alamannen und Burgunder : Amm.
in den Umgebungen der Weichselquellen : Ava- Marc. XVIII 2, 15 ubi terminates lapides Ala-
givoi naga ttjv xt<paXrjv xov Oviaxovka noxafiov, mannorum et Burgundiorum eonfmia distin-

v(p' ovg'OfiPgmvsg, sixaAvaQxotpga>cxoi,sTxa Bovg- guebant (Zeuss a. 0. 311f.). Mit den Ala-
yicovse xtX. Schwerlich = Bovgyovvdimveg. Vgl. mannen standen sie nach wie vor auf gespanntem
Zeuss Die Deutschen 262. Mullenhoff Deut- Fusse wegen der Grenzen und gewisser Salzquellen,

sche Altertumskunde II 81 (got. baurgjans = 10 deren Lage nicht nafaer bestimmt werden kann
nokTxai). Much Deutsche Stammsitze 44. Auch (Amm. Marc. XXVIII 5, 11 salinarum finiumque
C. Muller zu Ptol. II 11, 8 p. 259. [Dim.] causa Alamannis saepe iurgabant, Zeuss a. 0.

Bovgyov SXxov , von Iustinian wiederherge- 312. 467). Es fiel daher dem Kaiser Valentinian
stelltes Castell Moesiens an der Donau (Proc. de nicht schwer, sie gegen ihre Nachbarn aufzuwie-
aed. IV 6 p. 289). [Patsch.] geln. Kin grosser Heerhaufe zog auch an den

Burgonobore {BovgyovofSogs oder BovgyovS- Rhein (im J. 370), musste aber, da Valentinian
yoge), Castell Moesiens an der Donau (Proc. de .die in Aussicht gestellte Htilfe nicht sandte, um-
aed. IV 6 p. 289). [Patsch.] kehren (Amm. Marc. XXVIII 5, 8—14. Hieron.

Burgundio. 1) Diesen Namen trug derjenige, chron. 2389 Abr. Oros. VII 32,11. Isidor. orig.

welcher das Volk der Stadt Rom bei der Ermor- 20 1X2, 99; vgl. Zeuss a. 0. 467f. Beiche Chronol.
dung des Kaisers Petronius Maximus (455) an- d. 6 letzten Biicher des Amm. Marc, Liegnitz
fuhrte, Apoll. Sid. carm. VII 442. 1889, 46f. Schiller a. 0. H 380f.). Zu einem

2) Ein gallischer Jiingling aus der Preund- neuen Vorstoss liessen sie sich erst hinreissen, als

schaft des Apollinaris Sidonius, der verschiedene der grosse Sturm der Vandalen, Suevenund Alanen
rhetorische Prunkstucke abgefasst und Cffentlich gegen GaEien erfolgte (Oros. VDI 38). Wir finden

vorgetragen hatte. An ihn gerichtet Apoll. Sid. sie zu Anfang des 5. Jhdts. in der Umgebung von
ep. IX 14. [Seeck.] Mainz, wahrscheinlich auf beiden Ufern des Eheins.

Burgundiones. Das Volk der Burgunder er- In Mainz wurde im J. 412 durch ihren KOnig Gun-
wahnt zuerst Plin. n. h. IV 99 (Burgodiones) tiar und den Alanen Goar Iovinus zum rOmischen
im Verein mit den Varini (Varinnae), Charini 30 Kaiser erhoben (Olympiod. exc. p. 454 ed. Bonn,
und Guttones, als Zweig der Vandalen (Vandili); Greg. Tur. hist. Fr. II 9. Zeuss a. 0. 468). Im
dann Ptolemaios II 11, 8. 9. 10, der sie unter darauffolgenden Jahr besetzten sie das westliche

dem Namen Burguntae (Burguntes? Bovgyovvx&v Rheinufer {Burgundiones partem Oalliae propin-
hat C. Muller aufgenommen, Var. Bovgyovvxcor, quam Blieno obtinuerunt , Chron. Prosp. Aquit.
Bovyovvxcov und ahnlich) den Semnonen gegen und ahnlich Cassiod. Mommsen Chron. min. I
Osten folgen lasst, von der Oder bis zur Weich- 467. II 155). Ihrem weiteren Vordringen setzte

sel, die Ailovalcoveg (Helvecones) als ihre nOrd- Aetius ein Ziel (Sidon. Apoll. carm. VDI 233.
lichen, die Aovyoi ol 'O/iavot als ihre sudlichen Hydatii chron. a. 437. Mommsen Chr. min. D
Nachbarn angiebt. Dir Stammland ist also an der 23) ;

gleichzeitig brachten ihnen Hunnen eine

Netze und Warthe anzusetzen (Zeuss Die Deut- 40 schwere Niederlage bei (Chron. Prosp. Aquit. und
schen 133f.). Bei ihrerWanderung nach dem Siiden Cassiod. a. 435), wobei ihr Konig Gundihar (Gun-
stiessen sie mit den Gepiden zusammen, deren dicharius) erschlagen wurde. Trotzdem erhielten

KOnig Fastida ihnen (unter Decius) eine schwere sie im J. 443 neue Wohnsitze am westlichen Ab-
Niederlage beibrachte. Iordanes Get. 17 (vgl. Mfil- hang der Alpen (vgl. Mommsen Chron. min.
lenhoff D. Altertumsk II 91) berichtet, sie seien II 232). Dieses neugegrfindete Burgunderreich
fast aufgerieben worden, aber die Nachricht ist (mit der Hauptstadt Genf) dauerte bis zum J. 533,
wohl iibertrieben, da die B. noch im Laufe dieses wo es die Sohne Chlodwigs eroberten. Unter die

3. Jhdts. den gegen Donau und Rhein vordringen- Masse der Eingeborenen gemischt hflrten die Bur-
den deutschen Volkerschaften folgten. Kaiser Pro- gunder nun auf, ein selbstandiges Volk zu Widen,
bus hatte mit ihnen und den Vandalen zu kam- 50 aber ihr Name lebte fort (Bourgogne, Burgundia
pfen (Zosim. I 68, fiber den Schauplatz des Kam- bei Cassiod. Greg. Tur. Geogr. Rav. IV 26 und
pies s. Zeuss a. 0. 446f.). Es gelang ihnen 0.). Ein Burgundio erscheint auf der christlichen

nicht, mitten unter so vielen kriegerischen Volkern Inschrift vom J. 629 CIL XII 2097 (= Leblant
eine Machtstellung zu erringen; wahrscheinlich Inscr. chre't. de la Gaule II nr. 397 a pi. 281).
von den Vandalen verdrangt, wandten sie sich Aus dem 4. oder 5. Jhdt. stammt die Trierer
gegen den Rhein und die Alamannen. Von diesen Inschrift Hariulfus protector domesticus filias
Bewegungen berichtet nur der Panegyriker Clau- Hanhavaldi regalis gentis Bnrgundwnum qui
dius Mamertinus (pan. Maximiano d. 5; genethl. ticxit aniios XX et meusis novefmj et dies no-
Maximiani 17). Danach lagen sie in Grenzstreitig- ve(mj. Retiti/o avunculus ipsius fecit, Momm-
keiten mit den Alamannen, machten aber mit 60 sen Eph. epigr. V p. 124 und 136. Kraus Alt-
ihnen auch einen Einfall in Gallien (Schiller christl. Inschr. der Rheinlande nr. 102 (Taf. XI
Gesch. der rom. Kais. II 126f.j. Ihre Wohnsitze 1). Hettner Rem. Steindenkmaler des Provin-
waren zu Ende des 3. Jhdts. am oberen und cialmus. zu Trier p. 130 nr. 298 mit Abbild.
wohl auch mittleren Main, und hier behaupteten (zu dem regatis gentis Burg, vgl die Anmerk.
sie sich etwa ein Jahrhundert lang. Die Vero- Mommsens bei Hettner p. 131 und Waitz
neser Volkertafel (XIII 17 p. 251 ed. Seeck Not. Deutsche Verfassungsgesch. 13 305). Diese In-
dign.) verzeichnet sie (Burgunxiones) zwischen schrift enthalt noch keinerlei Hinweis auf das
Chatten und Alamannen (Mullenhoff Deutsche Christentum, zu dem die B. im Anfang des 5.
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Jhdts. iibertraten (Oros. VTI 32, 13. VDI 41, 8.

Socrat. hist. eccl. VII 30 edvog pagfiagov
xov noxafioij 'Prjvov i%ov xijv oixrjoiv

, Bovgyow-
£icoveg xalovvxai xxl.). — Die Form des Namens
schwankt bei den verschiedenen Autoren und in den
Hss. (s. die oben angefuhrten Citate) : Burgodiones
Plin. ; xo xcov Bovgyowxmv is&vog, xovg Bovg-
yovvxag Ptol. (s. o.); Burgundiones Inschr. CI.

Mamertinus (p. 93 und 115 ed. Bahrens, dagegen
der Accus. Burgundios p. 114, 24). Veget. mulo-
med. VI 6, 2 (equi Burgundiones). Chronica. Oro-
sius. Sidon. Apoll. Cassiod. Isidor.; Burgundii
Amm. Marc, (und die eine Stelle bei CI. Mamert.)
und spatere Schriftsteller (neben Burgundi); Da-
tiv BovgyovvSotg Zosimus; Bovgovyovvdoi Agath.
V 11 p. 300 ed. Bonn, (diese nach Z euss 695 iden-
tisch mit den Urugundi, s. d.); Burgundiones
mit gezischtem d Veroneser Volkertafel und die

spateren Griechen (Prokop. b. Goth. I 12. Aga-
thias I 3 p. 19 Bonn. Socrates VH 30); Bovg-
yowxwvwv Olympiodor. ; bei Iordanes bieten die

Hss. Burgundiones, Burgutiones, Burgundxones,
Burgunxones, Burgundxoni. Zu trennen von den
B. sind wohl die Burgiones, Phrugundiones, Uru-
gundi (s. die betr. Artikel); auch die Mugilonen
Strabons sind mit Unrecht mit den B. identiflciert

worden (Zeuss a. 0. 133). Fur Verwandtschaft
der B. mit den Gothen spricht auch die Angabe
Ammians XXVEI 5, 14, dass ihr Kfinig hendinos,
ihr oberster Priester sinistus hiess, indem diese J

Worte in got. kindins (fjyefiwv) und sinissa
(jigeoBvxegog) ihre Erklarung finden. Wir erfahren
aus dieser Stelle auch, dass die Macht des KOnigs
eine beschrankte war, da er bei Misswachs oder
anderem Ungliick abgesetzt werden konnte, wah-
rend der Oberpriester seine Wtirde auf Lebens-
zeit behielt und nicht abgesetzt werden konnte
(Zeuss a. 0. 467; vgl. auch die zu der Trierer
Inschrift angegebene Litteratur). Zweifelhaft ist,

ob der einheimische Name der Insel Bornholm-i
(Borgundarholms) auf Wohnsitze der B. hindeutet
(Zeuss 465. J. Grimm Gesch. d. deutschen
Sprache IP 486), und ob die aus der Langobar-
dischen Wanderungssage bekannte Landschaft
Burgundaib (Vurgundaib) bei Paul. Diac. hist.

Langob. I 13 an die alte Heimat der B. im Osten
erinnert (Mfillenhoff D. Alt. II 98, dagegen
Zeuss a. 0. 695; vgl. den Artikel Urugundi).
Zeuss (a. 0. 133) leitet den Namen B. aus baurg
(Burg) und -undja (proasimus) ab (vgl. Oros. VII 5

32, 12, daraus Isidor. orig. IX 2, 99); nach
Kluge (in Pauls Grundriss I 305), der sie mit
den keltischen Brigantes zusammenstellt, bedeutet
der Name monticolae, nach Much (Deutsche
Stammsitze 41ff.) die ,ragenden, hohen' (analog
die Gottin Brigantia die ,erhabene, erlauchte',

nicht die ,bergbewohnende'). — Ausser der bereits
angefuhrten Litteratur vgl. noch J. Grimm Gesch.
d. deutschen Sprache Cap. XXV. Derichsweiler
Geschichte der Burgunder bis zu ihrer Einver-6
leibung ins Frankische Reich (Mflnster 1863). B i n-

ding Geschichte des Burgundisch-Romanischen
Kflnigreichs (Leipzig 1868). Albert J a h n Die
Gesch. der Burgundionen und Burgundiens bis
zum Ende der I. Dynastie (Halle, 2 Bde. 1874).
E. v. Wietersheim Geschichte der VOlkerwan-
derung, 2. Aufl. v. F. Dahn, 2 Bde. Leipz. 1880.
1881 (s. das Register). S. auch Butones. [Bam.]

Burgus, ein urdeutsches Wort, das alien ger-

manischen Stammen gemeinsam ist und sich schon
in so alten Ortsnamen wie Asciburgium (Tac. h.

IV 33; Germ. 3) verwendet findet. Die ROmer
haben es wohl von ihren barbarischen Grenznach-
barn entlehnt; jedenfalls hat es mit dem griechi-
schen jtvgyog nichts gemein. Da sich schon unter
Hadrian ein nfumerus) burg(ariorum) et vere-
dario(rum) Daciae inf(erioris) nachweisen lasst

3 (Arch.-epigr. Mitt. XVII 224), kann es kaum nach
dem 1. Jhdt. ins Lateinische fibergegangen sein.

Hier bezeichnet es ein ganz kleines CasteU (ca-
stellum parvulum, quern burgum vocant Veg.
IV 10), wie man es als detachiertes Fort in der
NShe grSsserer Festungen zu errichten pflegte.

So empflehlt Vegetius (a. 0.), falls eine Stadt in
ihren Mauern kein Trinkwasser besitze, die ausser-
halb gelegene Quelle durch einen B. zu schutzen,
und Valens lasst bei Solva (Gran) in Pannonien

) zuerst Castra erbauen (Dessau 762), d. h. ein
grOsseres befestigtes Standlager, und einige Jahre
spater fuhrt er in nachster Nahe desselben einen
B. auf, um von ihm aus den Handel mit den
transdanuvianischen Barbaren zu beaufsichtigen
(Dessau 775). Die Erbauung desselben nimmt
nur 48 Tage in Anspruch, ein Zeichen, wie klein
er ist. Namentlich aber dienen die Burgi zum
Schutze der Grenze (Isid. or. IX 4 burgarii a
burgis dicti, quia crebra per limites eonstituta

) habitaeula burgos dicunt) , an welcher sie in

massigen Abstanden errichtet (Anon, de reb. bell.

21) die Zwischenraume zwischen den grossen
Festungen ausffillen und das Durchschleichen klei-

nerer feindlicher Raubscharen beobachten und ver-

hindern (Dessau 395 vom J. 185 : ripam omnem
burgis a solo extruetis item praesidiis per loca

opportuna ad elandestinos latruncuhrum tran-
situs oppositis munivit; vgl. 773. 774). So konnte
man, als Iustinian Africa von den Vandalen zu-

< riickerobert hatte, den ehemaligen Lauf der rOmi-
schen Grenze an der Linie der B. erkennen (Cod.

lust. I 27, 2 § 4). Das Wort burgarii findet

sich zuerst in zwei Inschriften aus den J. 138
und 140 bei dem schon genannten numerus bur-
gariorum et veredariorum ; es bezeichnet also die

Soldaten eines bestimmten barbarischen Truppen-
kOrpers in rOmischen Diensten (fiber die Bedeu-
tung von numerus s. Mommsen Herm. XIX 219).

Spater erscheint es ausser der angefuhrten Stelle

des Isidor nur noch in einem Gesetze des Hono-
rius vom J. 398, das sich auf die eallische Prae-

fectur bezieht und fur diese verordnet, dass den-

jenigen eine schwere Geldstrafe treffen solle, der

Stallknechte der Post (mtdiones), Arbeiter der

kaiserlichen Kleiderfabriken (publicis vestibus de-

putati) und Burgarii zum Weglanfen verffihre

oder bei sich aufnehme (Cod. Theod. VJJI 5, 58
+- VTI 14). Ausserdem ist in einem zweiten Gesetz,

das gleichfalls an den Praefecten von Gallien ge-
richtet ist, von denjenigen die Rede, qui curiae
vel collegio vel burgis eeterisque corporibus —
servierint (Cod. Theod. XII 19, 2). Daraus er-

giebt sich zunachst, dass die burgi um das J. 400
corpora, d. h. juristische Personen waren, mithin
als solcne auch Grundeigentum besitzen konnten
(den Grundbesitz der TruppenkOrper bezeugt auch
CIL H 2916; vgl. Cod. Theod. V 4, 1. VII
15, 2). Ferner scheint die Zusammenstellung
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der burgarii mit den muliones und vestiarii

darauf hinzuweisen, dass sie gleich diesen nicht

Soldaten, sondern Solaven oder doch Leute in

sclavenahnlicher Stellung waren. Vielleicht waren

sie identisch mit denjenigen, die im 3. Jhdt. in-

quilini castrorum genannt werden (Dig. XXVII
1, 17 § 7; vgl. Seeck Gesch. des Untergangs

der antiken Welt I 526), d. h. sie hatten als H0-

rige die Acker zu bebauen, welche den Grenz-

castellen als jnristischen Personen zugehCrten, und
davon eine jahrliche Fruchtquote fur den Unter-

halt der Soldaten zu liefern. Nachweisbar sind

sie unter dem Namen burgarii bis jetzt nur in

Gallien und Spanien. Mit den eastellani (Momm-
sen CIL HI p. 2001) haben sie wohl nichts zu

thun. Gothofredus ad Cod. Theod. VII 14.

[Seeck.]

Burgus novus (Bovgyovs vorjg), ein von Iusti-

nianus erbautes Castell in Tzanike oder dem Hin-

terlande von Trapezus, nahe an Longini fossatum,

eine Tagreise von Sisilissa (s. Sisila), Procop. de

aedif. Ill 6. [Tomaschek.]

Burl {Buriil), germanisches Volk, zuerst von

Tac. Germ. 43 erwahnt zusammen mit Marsig-

nern, Cotinern und Osen: terga Mareomannorum
Quadorumque elaiidtmt, e quibus Marsigni et

Buri sermone cultuque Suebos referunt (Burt

besser bezeugt als Burii). Ptol. II 11, 10 setzt

die Aovyiot Bovgoi vjio rqj ' Aoxijiovgyiq) ogsi

bis zur Weichselquelle. Als den Quaden benach-

bart erscheinen sie auch bei Dio LXXI 18. LXXH
3 (Bovqqoi), und die Tab. Peut. endlich verzeich-

net sie zwischen Sarmaten und Quaden fiber der

Donau (Bur

.

.). Sie scheinen ein nicbt unbe-

deutendes Volk gewesen zu sein. Dio LXVIII 8

berichtet von ihrem guten Einvernehmen mit

Traian (Mommsen R.G. V 202). Marc Aurel

und Commodus schlossen mit innen -Priedens-

vertrage (Dio LXXI 18. LXXII 2). Unter den

Volkern des Markomannischen Krieges nennt Iul.

Capitolinus (Hist. Aug. M. Ant. phil. 22) auch

die Buret (so die Hss., wohl fur Burii). Sonst

werden sie nicht genannt. Dass sie mit den Bo-

rani des Zosimus identisch seien, ist wenig wahr-

scheinlich, und auch die Vermutung von Zeuss
(Die Deutschen 126), dass bei Strab. VIE 290

Zoifiovg zu verbessern sei in Bovgov;, hat nicht

viel fur sich. Ebenso ist die Deutung des Na-

mens ungewiss. Vgl. Zeuss a. O. 122ff. 126.

458ff. J. Grimm Gesch. d. deutschen Sprache

IP 495f. Mflllenhoff Deutsche Altertumsk. II

324f. 387. Much Deutsche Stammsitze 133.

Schiller Gesch. d. rem. Kais. I 643. 662. Do-
maszewski Serta Harteliana 10. 12. [Dim.]

Burichos, ein Schmeiehler des Demetrios Po-

liorketes. Er wurde von den Athenern gleich

jenem mit gQttlichen Ehren gefeiert (Demochares

FHG II 449, 8). In der Seeschlaeht bei Kypros

kampfte er unter Demetrios und wurde von ihm
mit der Verfolgung des Feindes beauftragt (Diod.

XX 52, 4). [Wilcken.]

Boveidavrjvoioi (Ptol. HI 8, 5) s. Burrida va.

Burina (Bovgira, var. Bovggiva, Bovggiva,

Bovgivva, Bovgeia Theokr. VII 6 und Schol., vgl.

Eustath. in Dionys. 511 und die an den zwei

letzten Stellen gegebene Etymologie), Name einer

Quelle (xgava) 8 km. sudsfidwestlich von der Stadt

Kos auf der gleichnamigen Insel. Eustathios ver-

setzt sie falschlich (die inschriftlich nachgewie-

senen Namen "A).eis Theokr. a. a. 0. 1 und 7K|a
[ebd. 130] und andere Grunde sprechen dagegen,

vgl. Pantelidis Bull, hell. XIV 292ff.) nach

Italien. Sie soil von einem alten Herrscher von

Kos Chalkon (XaXxmdwv Apoll. bibl. II 7, 1)

leicht benutzbar gemacht worden sein. Geradezu

als Wahrzeichen von Kos wird B. von dem Arzte

Andromachos (ther. v. 171 bei Galen. XIV 42)

angefflhrt: tj Podos tj Bovgiva § ay%iakr] 'Em-

davgog. Das sehr altertumliche , ziemlich hoch

am Nordabhang des 'Ogopedcov-Bergzugs (jetzt

Fremiti) gelegene, tholosartig gebaute Quellhaus

beschreibt L. Ross Reisen auf den griech. In-

seln III 181ff. und ausfuhrlich Archaol. Aufs. II

389ff.
,

vgl. die Abbildungen Tafel V. Ross
zShlt dieses Bauwerk zu den altesten dieser Ge-

genden. Der jetzige Name ist noch Wurina.

Eine Wasserleitung lieferte das Wasser nach der

Stadt Kos fs. d.) [Biirchner.]

Burls, Stadt in Achaia, s. Bur a Nr. 1.

[Oberhummer.]

Buritanus. Ein episcopm plebis Buritanae

in Africa wird im J. 41 1 erwahnt , Gesta coll.

Carth. 1 133 (Mansi Cone. coll. IV 109. Migne
XI 1300). [Dessau.]

Burkas s. Borgys.
Burnistae (Plin. Ill 130), eine der 14 civi-

tates der Liburner. Ihre Wohnsitze sind bestimmt

durch ihren friiheren Vorort, das spatere Legions

-

lager Burnum, heute archi Romani bei Kistagne,

westlich von Knin an der Krka in Dalmatien.

Sie werden auch erwahnt auf der Bauinschrift

von Scardona (CIL III 2809 : praetoriu[m vetu-

state] eonlapsum /".... ,] Burnistae [. . . . Jses

ex pec. [pull, refeeer.] Seapul[a Tertullus] leg.

Augg. p[rov. Dalmatiae] restit[uit] . Ob Scapula

unter Marc Aurel und Commodus Statthalter war,

wie Borghesi VI 266 angenommen hat, ist frag-

lich; vgl. W. Liebenam Forschungen zur Ver-

waltungsgeschichte I 162f. [Patsch.]

Burnum (Plin. n. h. Ill 142. Ptol. II 16, 10:

Bovgvov. Tab. Peut.: Promona—XVI—Burno
—XII—Aserie. Proc. b. Goth. I 16), nach den

Distanzangaben die ausgedehnte, von der Krka um-
flossene Ruinenstatte ,Suplja crkva' auch ,Trajanski

grad', ,archi Romani' genannt, westlich von Knin
in Dalmatien. Jetzt sind noch sichtbar das Amphi-

theater, mehrere Bogen, eineWasserleitung, Strassen

zwischen Schutthugeln u. s. w. Ursprunglich Vor-

ort der liburnischen Burnistae (s. a. ; von Plinius

wild B. falschlich zu Delmatia propria gerechnet,

vgl. Mommsen CIL D!I p. 367) wurde es eine

der wichtigsten Festungen Dalmatiens
;
angelegt

unter der unruhigen, an ihrer Eigenart lange fest-

haltenden epichorischen Bevolkerung des oberen

Cetina-, des Krka- und Zrmanjagebietes (CIL in
9929 a. Glasnik 1895 , 413. 395) hatte sie den

Zweck, die fiber die dinarischen Alpen durch den

Pass von Rastello di Grab (Mons Ulcirus; vgl. A.

Bauer Arch.-epigr. Mitt. XVII 139) nach Binnen-

dalmatien fuhrenden Strassen (Ballif-Patsch
Rom. Strassen in Bosnien und der Hercegowina I

12ff. Kiepert Formae orbis antiqui XVII) zu fiber-

wachen und den frfihromanisierten Klistenstrich

Aenona—Iader— Scardona zu schutzen. Zuerst

stationierte hier die leg. XX Valeria vietrix und

zwar bereit9 vor dem J. 6 n. Chr., da auf ihrem
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Mer gefundenen Steine CIL III 2836 (9909. 9010
gehOren ihr nicht, vgl. Glasnik 1895, 398. 403)
die in diesem Jahre erworbenen Beinamen (Gro-
tefend Paulys R.-E. IV 897. Marquardt-
Domaszewski St.-V. 112 446, 3. 0. Hirsch-
feld Rom. Mitt. 1887, 152) noch fehlen. Die
friihe Anlage des Lagers beweist auch seine Lage
diesseits des dalmatinisch-bosnischen Grenzgebirgs-

zugs. Im J. 10 wurde die Legion nach Germa-
nien zum Ersatze der im Teutoburger Walde ver-

;

nichteten Truppen transferiert (Mommsen CIL
III p. 280. 282. Hirschfeld ebd. p. 1474; Herm.
XXV 353). Seitdem stand in B. bis zum J. 70
die leg. XI Claudia pia fidelis (Mommsen a.

a. 0. p. 280. 282. 868; Herm. XIX 440, 1. Hirsch-
feld CDLIEp. 1476. A. v. Domaszewski Rh.
Mus. XLVII 1892, -213). Ihre Anwesenheit da-

selbst vor 42, in welchem Jahre sie die Beinamen
erhielt, bezeugen CTL HI 2882 = 9892. 2835.

9908 (Glasnik 1895, 399), nach 42 CIL in 2833 :

(Glasnik 390). 2834 (vgl. 9893. Glasnik 381). 9903
(Glasnik 397). 9904 (Glasnik 398). 9906 (Glasnik

397). 13263 (Glasnik 392). Glasnik 382. Auf diese

Legion konnen wohl auch bezogen werden CIL
III 2837. 2838, 9899. 9909 (Glasnik 398). 9911

(Glasnik 399). Die Legion unterhielt von B. aus

kleinere Besatzungen in Mokropolje (CIL III 6416.

9905 Glasnik 394), Padjine (CIL III 1325 1), Strmica

(ebd. 6417), Teplju (ebd. 6419 = 9897) und baute

im Verein mit leg. VII in Iader (ebd. 2906).:

Wahrend dieser Zeit wurden im Lager Bauten
ausgefuhrt von -den Statthaltern P. Cornelius Do-

labella unter Tiberius (14—18/19 n. Chr. Glasnik

1895, 381, vgl. W. Liebenam Forschungen zur

Verwaltungsgeschichte 1 153f.) und von P. Anteius

unter Claudius (51/52, Glasnik 392. Liebenam
157). Unter dem ersten Kaiser wurde auch die

von Rastello di Grab durch das Cetinathal nach
Salonae ffihrende Strasse (Bauer Arch.-epigr. Mitt.

XVII 138f.) und unter dem zweiten als deren

Fortsetzung die Strasse ins Unac- und Sanathal

mit der Meilenzahlung von B. hergestellt (Bal-

lif-Patsch a. a. 0. 12ff. 52ff.). Ausserdem teilte

sich hier die von Salonae und Promona kommende
Strasse ; die eine Strecke lief auf Asseria—Nedi-

num—Iader zu, die andere beriihrte Hadra—Senia

(Tab. Peut. Mo mmsen CIL III p. 367. Kiepert
Formae orbis antiquiXVH. Glasnik 1895, 380). Die
Ausdehnung des Territoriums der eastra giebt

wenigstens nach einer Richtung hin die auf dem
Hiigel Vedropolje gefundene Tenninationsinschrift

CIL III 13250 (Glasnik 418) an; diese Inschrift

beweist zugleich, dass das Lagerterritorium nach
Verlegung der leg. Xfeine Domane des Fiscus war
(A. Schulten Herm. XXLX 491). Doch scheint

hier am Ende des 2. oder in der ersten Halfte

des 3. Jhdts. ein Detachement der leg. I ad. ge-

standen zu haben (CIL HI 2823. 13212. Glasnik

412). Auch die ooh. IHAlpinorum lag im 1. Jhdt.

in B. (CIL III 9907. Glasnik 400, vgl. 383), die

aber mehr die Aussenposten im Municipium Ma-
gnum (CIL ni 2759) und in Matkovine im Cetina-

thale (CIL HI 2748) besetzt gehalten zu haben

scheinj;, ebenso wie die eoh. I Lucensium (CIL
in 9834: Teplju). Vorubergehend muss in dem
Bereiche von B. im 2. Jhdt. auch eine Praeto-

rianerabteilung geweilt haben (CLL in 13208
[Glasnik 411], vgl. 2887. 2888). Die canabae der

Legion durften in Ivosevci (2 km. westlich von

B.), wo sich ein Tempel des Iuppiter befand (CIL

HI 9398—9901, vgl. 13263. Glasnik 362), gewesen

sein; sie hatten sicher schon im J. 118 das Stadt-

recht (CIL IH 2828 = 9890, vgl. 2830 = 9891.

Glasnik 384. 389); noXig wild die Stadt noch

von Prokop genannt. Die Tribus ist unbekannt;

vgl. J. W. Kubitschek Imp. Rom. tributim di-

scriptum 233. Mommsen CIL HI p. 367ff. 1036.

1059. Hirschfeld ebd. 1627. Fortis Viaggio

in Dalmazia I 118. Ljubic Archiv fiir Kunde
Osterr. Geschichtsquellen XXH 259 ; Bull. Dalm.
n 83f. R. v. Schneider Arch.-epigr. Mitt. LX
58ff. Ruggiero Dizion. epigr. 1 1054. Sehr viele

Funde von B. befinden sich im Museum zu Knin

;

vgl. Patsch Die Steindenkmale des Museums von

Knin ,Glasnik' des bosn.-herc. Landesmuseums
1895, 379ff. [Patsch.]

Burnus s. Liburnus.
Burorina, Gottin auf einer Inschrift aus

Domburg (Holland), Brambach CIRh 46 Deae
Burorine u. s. w. (nach Janssen Beelden en

gedenksteenen van Zeeland Taf. XVIII 86) =
Orelli-Henzen 5883. Die trberlieferung und
Deatung ist unsicher. Steuding in Roschers

Lex. d. Myth. s. v. [Bam.]

Bnrra, a colore dueta (= feuerfarben sivggdg,

vgl. Vanicek Et. W.2 175. Curtius Gr. Et.5

286), wird in der Schrift de praenominibus c. 7

aufgezahlt unter den antiquarum mulierum fre-

quenti in ttsu praenomina. [Klebs.]

Burre'a, Ort im sudlichen Gallien beim Geogr.

Rav. IV 28 p. 245 (Burret V 3 p. 341 und Guido

c. 80 p. 514), genannt neben Sextantio, Aquae
Convenarum, Ruscino, Baeterrae u. a. Vgl. Buget.

[Dim.]

Burridava (Tab. Peut.), Vorort der Burri-

davenses (BavgiSavrjvaioi Ptol. IH 8, 5) und Station

der vom Rothenthurmpass zur Donau fuhrenden

1 Alutastrasse, wurde wie auch der Stamm, da die

Alutalinie von Kaiser Hadrian befestigt wurde,

schon bald nach der Occupation von der rCmi-

schen Kultur beeinfmsst. Die Lage von B. ist

noch nicht mit Sicherheit ermittelt; Kiepert
setzt sie Formae orbis antiqui XVfl am linken

Alutaufer bei Rimnik, "W. Tomaschek Die alten

Thraker n 2, 61 (vgl. I 105) bei Slatina an.

[Patsch.]

Burrienus, praetor urbanus urns J. 671 = 83,

iCic. p. Quinct. 25. 69. [Klebs.]

Burrlum s. Bullaeum.
Barms, Sohn des Parthemus, des kaiserlichen

Kammerers unter Domitian (MartiaL V 6, 6).

Seinen funften Geburtstag feiert Martial. P7 45.

[Henze.]

Bursa s. Munatius.
Bursada (Bovgaada), Stadt der Keltiberer in

Hispania Tarraconensis (PtoL II 6, 57), vermut-

lich nicht weit vom Einflusse des Guadiela in den

) Tajo; doch ist die Lage noch nicht ermittelt.

[Hubner.]

Bursaones, Volkerschaft oder Gemeinde der

Hispania Tarraconensis, die im sertorianischen

Kiieg als den Stadten Cascantum Gracurris Cala-

gurris benachbart erscheint, in dem Fragment
aus Liv. B. XCI. Plinius nennt unter den Stipen-

diarii des Conventus von Caesaraugusta Bursao-
nenses (HI 24). Bursao oder Bursavo (wie Urgavo
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Ilercavonia) scheint dem heutigen Borja zu ent-

sprechen. [Hiibner.]

Bnrsio s. Iulius.

Burticum. 1) Station der Marosstrasse sud-
westlich vor Apulum in Dakien (Geogr. Eav. 189,

1), am rechten Ufer des Flusses gegenuber von Al-
vincz, wo sich die zum Bothenthurmpass (Aluta)
fiihrende Strasse abzweigt, Mommsen OIL III

p. 225. Kiepert Formae orbis antiqui XVII. J.
Jung Fasten der Provinz Dacien 148. W. To-
maschek Die alten Thraker II 2, 62. [Patsch.l

2) Nach Geogr. Eav. V 12. Guido 106 Ort
an der thrakischen Kiiste des schwarzen Meeres
(an der Strasse von Apollonia nach Byzantion).
Bei Geogr. Eav. IV 6 heisst derselbe Burtinum,
in der Tab. Pent. VIII Buatieo und ist wahr-
scheinlich = IJeoovzixdv bei Ptol. IH 11, 8 (4).
Miiller zu Ptol. a. a. 0. denkt an Brodivo, 7 km.
landeinwarts von Achtebol (Agathopolis), Kiepert
Formae XVII setzt es wohl richtiger an die Kiiste ',

unter 42° nOrdlicher Breite beim jetzigen St.
Stefan. [Oberhummer.]

Bnrtina s. Bortinae.
Burtinum s. Burticum Nr. 2.

Burtizon s. Burtudizion.
Burtudizon, Station in Thrakien an der Strasse

von Byzantion nach Hadrianupolis, 18 Milien west-
lich von Bergule (s. d.), Itin. Ant. 127. 230. 323
(hier Burdixixo). Tab. Peut. VIII Burtiho.
Geogr. Eav. IV 6 p. 184 Burtiwn. Cod. lust, I

V 10, 23. Vm 35, 9 a. 294 Burtodixi. Act. Alex.
26 (Act. SS. Mai. HI 199) Burtodexion. Durch
Iustinian I. wurde der zur Provinz Haimimontos
gehorige Ort befestigt, Prokop. aed. IV 11 p. 306
BovQTov8yi£i. Jirecek Heerstrasse von Belgrad
nach Constantinopel 49 setzt ihn an den Teke
Dere (also bei Kuleli?), Tomaschek Die alten
Thraker II 2, 62 und Kiepert Formae XVII
an den Bojuk Dere bei Eski Baba. Verschieden
davon ist das xdoxgov BovodtCov bei K a n i t z 4
Donaubulgarien III 241ff. 356. [Oberhummer.]

Buruc, Ort in Numidien, dessen BischOfe im
J. 255 (Concil. Carthag. in Hartels Cyprian ITI

443) und spater erwahnt werden (Augustinus de
baptismo contra Donatist. VE 34. 65 : Quietus a Bu-
ruch. BischoMiste vom J. 484, in Ha lms Victor
Vitensis p. 64, Numid. nr. 5 : Leontius Bureensis).
S. auch Burca und Burugi at ensis. [Dessau.]

Buruesca s Virovesca.
Burugiatensis (ciritas), Ort in Africa, mit5

Bischof, Gesta coll. Carth. I 201 (Mansi Cone,
collect. IV 152. Migne XI 1340). S. auch
Buruc. [Dessau.]

Burum (Bovqov), Ort der Callaeker in Hispa-
nia Tarraconensis (Ptol. II 6, 22); die Lage ist

unbekannt (C. Miiller zu Ptol. a. a. O. denkt an
Vares beim Vorgebirge Vares). [Hiibner.]

Bnrungum (Buruncum), Ort in Gallia Belgica
an der Strasse von Col. Agrippina nach Vetera,
zwischen Durnomagus (Dormagen) und Novesium 6
(Xeuss), Itin. Ant. 255 (Var. Burunco); beim Geogr.
Eav. IV 24 p. 227 Rungon. Man sucht es beim
heutigen Worringen (Haus Biirgel?); vgl. A. Eein
Haus Burgel, das rOm. Burungum, nach Lage,
Namen, Altertumern. Crefeld 1855. Die Inschrif-
ten von Burgel bei Brambach CIEh 295—299.
Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. [Thm.]

Burunitanus saltus, Gutsherrschaft in der

Provinz Africa zwischen Vaga und Bulla regia,
bekannt aus einer Inschrift aus der Zeit des Corn-
modus, OIL VIH 10570 (mit Nachtragen Suppl.
14464; erlautert von Mommsen Herm. XV
386). Spater hat sich hier eine christliche Ge-
meinde gebildet, da ein episcopus Burunitanus
bei Victor Vitensis I 38 vorkommt. [Dessau.]

Burzumi und Burxumon heisst beim Geogr.
Eav. 208, 3. 211, 8 die im Itin. Ant. p. 339 Bir-

Oximinium und Tab. Peut. Bersum.no genannte
dalmatinische Strassenstation; s. Bersumnum.

[Patsch.]

Bus. 1) 6 Bovg, Bods ayogd, forum Bovis,
nach den ndxgia Kwvox, (Kodin. 46 Bk. Ban-
duri Imp. Orient. IH 20. IV 589) ein Platz in
Constantinopel (gegen Westen), wo ein sehr grosser
Ofen (xdfitvos) mit dem Haupt eines Eindes stand.
Dort wurden auch die Verbrecher bestraft, unter
welchem Vorwande Iulianus (361—363) dort viele

0 Christen verbrannte. Es hatte aber der Ofen
das Ansehen eines colossalen Eindes, in dessen
Nachahmung auch beim Neorion ein Eind er-

richtet wurde. Der Ofen bestand bis auf Phokas
(602—610), wurde aber von Herakleios (610—641)
eingeschmolzen (ixoivsvftrj X6yq> <pol£oiv, d. i. mit-
telst Geblases?). Auf dems'elben Platz waren
auch Bogengange (dytdes), ahnlich denen auf dem
Xerolophos, mit Bildsaulen {ayak/xaxa) und Eelief-
darstellungen (toxogiai h&hai). Dass dieses an

0 orientalische (kanaanitische) Vorbilder erinnernde
Bildwcrk aus Pergamon nach Constantinopel ge-
bracht wurde (durch Iulian?), bestatigen Georg.
Kedr. I 566 Bonn. Zon. XIV 14 a. E. ; ersterer
lasst auch den Martyrer Antipas (Apokal. 2, 13)
in demselben verbrannt werden. Dass der Leich-
nam des Phokas in diesen Ofen geworfen wurde,
bezeugen Chron. Pasch. I 700 Bonn. Theoph. 299
de Boor. Nikeph. Const. 5 de Boor. Zon. a. a. O.
Auch nach der Einschmelzung durch Herakleios

) blieb der Name und die schaurige Tradition an dem
Platze haften, wie die Verbrennung zweier Gunst-
linge Iustinians H. im J. 695 zeigt, Theoph. 369.
Nikeph. Const. 39. Vgl. sonst noch Theoph. 235.
Nikeph. 72. Zon. XVIII 20. Tzetz. Chil. IX 615.
Anderes bei Ducange Const, christ. I 24, 1.

Banduri a. a. O. B. lag in der 11. Eegion, wo
diese an die 9. und 12. stiess, beim jetzigen Ak
serai, Mordtmann Esquisse topogr. § 13. 110

—

112. 133 Plan. Wie aus Kodin. 42 (Banduri
)in 17f. IV 504ff.) klar erhellt, und schon Du-
cange a. a. O. hervorhob, ist B. durchaus ver-

schieden von dem forum Tauri (Tavgog) oder
forum Theodosii (beim Seraskierat), mit welchem
es zuweilen verwechselt wird, so auch von Gros-
venor Constantinople I 300. Naheres daruber
s. u. Constantinopolis (Platze).

2) fj Bovg, Ort am asiatischen Ufer des Bos-
poros bei Chrysopolis, Ausgangspunkt der Uber-
fahrt nach Byzantion, benannt nach Io (Pol. TV"

)43, 6f. 44, 3) oder einer Grabstele mit Dar-
stellung einer Kuh (Dion. Byz. 110 Wesch.), s.

Bosporos Nr. 1 unter nr. 110. [Oberhummer.]
Busa. Eos, qui Canusium perfugerant (nach

der Schlacht von Cannae), mulier Apula nomine
Busa (oskischer Name), genere elara ac divitiis,

moenibus tantum tectisque a Canusinis aeceptos
frumento teste viatico etiam iuvit, pro qua ei

munifieentia posted bello perfecto ab senatu horn-
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res habiti sunt, Liv. XXII 52, 7, daraus kurze
Erwahnung Valer. Max. IV 8, 2. [Klebs.]

Busacteri s. Bructeri.
Busai (Bovam), einer der sechs Stamme der

Meder, Her. I 101. Den Namen erklart Oppert
(Le peuple et la langue des Medes 7) aus skr.

bhu-g'a, das ,autochthon' bedeuten konnte, im
Griechischen aber zu f!ov£a hatte werden mussen.

[Weissbach.]

_
Busan, ein rOmisches Castell in Mesopota-

mien zwischen Bebase und Amida, Amm. Marcell.
XVm 10, 1. [Fraenkel.]

Busbatos (Bovcftatos) , eine thrakische, von
den Griechen mit Artemis identificierte Gottin,

Hesych.; vgl. Lagarde Ges. Abh. 279. Sie kann
mit Bendis verglichen werden, s. o. Bd. II S. 1370.

[Jessen.l

Buselos, Athener (if Oiov). Stammvater der
zahlreichen Familie der Buseliden, vgl. Topffer
Att. Geneal. 5. Aus dieser Familie stammt der
Urenkel des Buselos, Theopompos, der Sprecher
der im J. 359/8 verfassten XI. Eede des Isaios

nsQi xov 'Ayviov xXqgov; ferner stammt aus ihr

Makartatos, der Sohn des Theopompos, gegen
den die XLHI. (pseudo-)demosthenische Eede agog
Maxagxaxov negi 'Ayviov xktfoov etwa aus dem
J. 341 geschrieben ist, vgl. Blass Att. B. 112 565.
IH2 1, 552. [Kirchner.]

Businca. Eugipp. vita s. Severini XV 1:

Quintanis appellabatur seeundarum municipium
Raetiarum super ripam Danuvii situm: huio
ex alia parte parvus fluvius, eui Businca nomen
est, propinquabat. is crebra inundatione Danu-
vii superflttentis exerescens nonnutta eastelli

spatia, quia in planum fundatum fuerat, oecu-
pabat. Das genannte, von Eugippius noch mehr-
fach erwahnte Castell soli das heutige Plattling

(zwischen Straubing und Osterhofen) sein. CIL
HI p. 734. Der Name des Fliisschens wird sonst

nicht erwahnt. Zur Endung vgl. den Flussnamen
Abrinca (Obrinca). [Ihm.]

Busiris (BovauQig mit « ist die jetzt viel-

fach recipierte Schreibweise des cod. Urbinas des

Isokrates, wahrend Etym. M. ausdrucklich Bov-
oigis vorschreibt). 1) Name mehrerer agyptischer
Stadte, koptisch IIovoiqi, assyrisch Pusiru oder
Busiru, altagyptisch Per-Uslre ,Haus des Osiris',

arabisch Abusir. Falsche Etymologie von §ovg bei
Diod. I 85, 5 = Steph. Byz. Porphyr. de abst.

IV 9 oder von dem Herrscher Busiris (Nr. 5) bei

Steph. Byz., wahrend Eratosthenes (bei Strab. XVII
802) in richtiger Erkenntnis, dass B. ein Orts-

name sei, den Namen des Herrschers von dem der

Stadt ableitete. — Die bekannteste Stadt dieses

Namens lag inmitten des Deltas (Herod. II 59) an
dem nach ihr benannten Nilann (BovaiQixtxog ,to-

xapos), der durch die phatmetische Mundung mSn-
dete (Ptol. IV 5, 39—52). Strab. XVH 802. Plin.

n. h. V 64. Epiphan. haer. Ill p. 1093. Steph. Byz.

Hierokl. Hauptstadt des Nomos Busirites (Herod. II

165. Strab. a. a. O. CIG 4697, 22. Plin. n. h. V 49.

Hermipp. frg. 50 = FHG m 47. Alex. Polvhist.

frg. 18 = FHG IH 226. Porphyr. a. a. O. Miin-

zen). Der profane Name der Stadt war Ddw,
so benannt wohl nach der dort verehrten Gott-
heit, dem Pfeiler Dd, den die spatere Theologie
mit dem Buckgrat des Osiris identificierte (Er-
man Agypten II 352. 377). Der heilige Name

war ,Haus des Osiris des Herrn von Ddw' (zum
Unterschiedvon den andern gleichnamigen Stadten)

,

Brugsch Diet. gCogr. 977ff. Wie die meisten
alteren agyptischen Stadte sollte auch B. ein Grab
des Osiris haben, nach Diod. I 85, 5 und Eu-
dox. bei Plut. de Is. et Os. 21 ware es das wirk-
liche Grab, das den Leichnam des Gottes barg,

fewesen. In der That spielt die Stadt Ddw in

em Totenkultus der Agypter eine ebenso be-
deutende Eolle wie Abydos. Als Verehrer des
Osiris verabscheuten die Bewohner von B. nicht
nur den Esel, das heilige Tier seines Feindes Seth
(Typhon), sondern auch den Ton der Trompete,
der dem Schrei dieses Tieres ahnelte, Plut. de
Is. et Os. 80. Ael. n. an. X 28. Die Isis, wel-
che hier den Osiris begraben haben sollte, hatte
in B. ein grosses Heiligtum, in dem ihr jahrlich
ein grosses Fest gefeiert wurde, das der Trauer
um den Tod des Osiris gait, Herod. II 59. 61.

Auf den Miinzen des busiritischen Gaus erscheint

Osiris mit einem Bock, seinem heiligen Tiere (vgl.

Anton. Lib. 28 = Ovid. met. V 329) und einer
Schlange, die wohl beide hier verehrt wurden, Head
HN 724. Eckhel D. N. IV 104. Nach der Not.
dign. lag in B. die eohors seeunda Astarum ; als

Bischofssitz von Aegyptus II genannt bei Le-
qui e n Oriens christianus II 566ff. trber die Ruinen
beim Dorfe Abusir s. Naville 7 th mem. of the

Egypt Exploration Fund, London 1890, 27.

2) Ort (vicus, xdifirj) im letopolitischen Gau,
in der Nahe der grossen Pyramiden von Gizeh,
deren Besuchern die Bewohner als Fremdenfuhrer
dienten. Plin. n. h. XXXVI 76. CIG 4699.
Der Ort, dessen voller agyptischer Name ,Haus
des Osiris des Herrn von Ite-st'w' (d. i. der Name
des betr. Teiles der memphitischen Nekropole)
war, lag siidOstlich von der grossen Sphinx
(Brugsch Diet, geogr. 653). Das heutige Dorf
Abusir liegt weiter siidlich, zwei Stunden von
den grossen Pyramiden entfernt, bei einer anderen
Pyramidengruppe.

3) Stadt in der Thebais, die unter Diocletian

292 mit Koptos (s. d.) zusammen wegen eines

Aufstandes zerstOrt wurde, Zonar. XTT 31. Georg.
Cedren. I 467 Bekker. Zu der Identification mit
der unteragyptischen Stadt B. (Nr. 1) liegt, bei

der Haufigkeit des Namens in Agypten, kein
Grund vor.

4) BovoeiQis, Ort mit Steinbruchen, vermut-
lich in der Nahe der Oase el Faijum (Nomos Ar-

sinoites) gelegen. Mahaffy Flinders-Petrie pa-

pyri II nr. XIH (18a). " [Sethe.]

5) Eine von griechischen Seefahrern spatestens

wohl im 7. Jhdi. v. Chr. geschaffene Sagengestalt,

welche die Ungastlichkeit der Agypter und ihre—
fur die altere Zeit vielfach stark ubertriebene —
Feindschaft gegen alle Fremden auf das drastischste

zum Ausdruck bringt. Den Namen hat die im
Delta gelegene Stadt Pe Asar, Haus des Osiris,

geliefert, welche die griechischen Kaufleute und
Ssldner auf ihrem Wege ins Innere wohl meist

passierten, vgl. Nr. 1 ; Eratosth. bei Strab. XVII
802. Diod. I 88. Steph. Byz. Et, M. Ed. Meyer
Gesch. d. Alt. I § 57. Das hesiodische Epos er-

wahnt ihn ohne Zusammenhang mit Herakles,

vielleicht einfach als Sohn des Aigyptos (Hes.

frg. 222 Rz. bei Theon progymn. 6, der stark

auf Isokrates Rucksicht nimmt; vgl. Apd. H 1,
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5, 3); wahrsoheinlich fallt jedocli die Ausbildung

der Sage nach Ionien, wohin Furtwangler die

vortrefflich ausgefiihrte archaische Vase Monum.
d. Inst. Vin 16 setzt (in Eoschers Myth. Lex.

I 2215), wenn wir nicht noch lieber an die dorische

Hexapolis denken wollen, der dann auch die Ein-

flechtung in die Heraklessage zu danken ware.

Der Halikarnassier Panyassis frg. 26 Ki., angefiihrt

von Seleukos bei Athen. IV 172 d, behandelte die-

selbe und nicht minder die ionischen Logogra-

phen (Hekataios? A. v. Gutschmid Kl. Schr.

I 47 nach Klaus en), gegen die Herodot II 45
ankampft, auf die Isokrates sich im allgemeinen

bezieht (XI 37 ouoXoyeTzai Jiaga Jtdvzcov tcov

Xoyonoi&v). Nach Pherekydes frg. 33 totete B.,

der Sohn des Poseidon, wie so viele Unholde,

in Memphis (wo eine zweite Stadt mit Namen
B. lag, s. Nr. 2) die Fremden am Altar des

Zeus; Herakles kam hinzu und brachte ihn,

seinen Sohn Iphidamas, seinen Herold Chalbes

(semitisch 3^3 Hund; A. v. Gutschmid Kl.

Schr. II 49, 3) und seine Diener urn ; das Gedicht

des Panyassis (untergeschoben?) knflpfte daran
anscheinend die Stiftung einea reineren, dem Gotte

wohlgefalligen Opfers. von VOgeln und Kuchen;
s. Liitke Pherecydea, Diss. Gott. 1893, 29. Meist

ist B. Sohn des Poseidon und der Libye, Tochter

des Epaphos (Isocr. XI 9 nach den ,Xoyonoioi')

oder Lysianassa (Apd. n 5, 11, 6); in den Dar-

stellungen bei den Schriftstellern und zum Teil

auch auf den Vasen des 5. und 4. Jhdts., fiber

welche Furtwangler (a. a. 0. 2233 mit Nachtrag
Arch. Anz. 1892, 89) das Erforderliche gesagt

hat, kommt namentlich zum Ausdruck, wie sich

Herakles ruhig zum Altar fuhren lasst, bekranzt

wie ein Opfertier, und erst bei Beginn der Opfer-

handlung, als man ihm die Locke abschneiden

will, sich anfangt zu wehren und nun schonungs-

los mordet. Bereits in der iiltesten hildlichen

Darstellung (s. 0.) ist ein starker Zug zum Burleak-

komischen bemerkbar, in der Bildung des Herakles

und noch mehr der im Vergleich zu dieser ath-

letischen Biesengestalt fast zwergenhaften Neger
(nicht Agypter). Dies und die Wandlung in der

Auffassung des Herakles, die v. Wilamowitz
Eur. Her. 1 333f. charakterisiert hat, vereinigte sich,

um die B.-Sage zu einem beliebten Gegenstande
der Komoedie zu machen. Wir wissen schon von

einem B. des Epicharmos, der den Herakles als

Fresser beim Siegesmahl — oder beim Wettkampf
im Essen, vgl. unten Dion — schildert (p. 223
Lorenz), dann von spateren Stticken des (jttngeren?)

Kratinos (Kock FCA I 19. II 289), des Anti-

phanes, welcher die .-io.iwii} , den Zug zum Opfer

heschrieb (II 37), des Ephippos (II 251) und des

Mnesimachos (H 436). Zu einem Satyrdrama
hatte bereits Euripides den Stoff verarbeitet (frg.

315ff.). Dieser Kichtung gegeniiber war es ein

colossales Paradoxon, denselben B. als Ausbund
aller Tugendhaftigkeit und Idealfursten hinzu-

stellen; doch gerade dies reizte die Sophisten,

nachdem schon Herodot EE 45 auf Grand seiner

Kenntnis Agyptens die innere UnmOglichkeit des

Menschenopfers in der Sage hervorgehoben hatte.

Was dem Polykrates wenigstens nach der Ver-

sicherung seines Gegners Isokrates nicht gegluckt

war (nach ihm war B. sogar ein Menschenfresser),

eine anoXoyia Bovaet^tSog, fuhrte Isokrates or.

XI durch, indem er alles, was je zum Lobe Agyp-
tens und seiner Bewohner gesagt war oder hatte

gesagt werden kOnnen, auf B. ubertragt, dabei

aber immer deutlich zu verstehen giebt, dass er

es gar nicht ernst meint, sondern nur seitiem

Gegner zeigen will, wie er es hatte machen sollen.

Herakles konnte nie mit B. zusammentreffen,

denn er lebte iiber 200 Jahre -+- drei Generationen

(Isokr. § 36 = elf Generationen bei Theon pro-

gymn. 6) spater ! Ein seltsames Stuck, und doch

hatte es seine Nachwirkungen. Euemeros (bei

Diod. I 17, vgl. Steph. Byz.) macht den B. in

recht hellenistischer Weise zum sm/iekrjz^g des

Osiris fur einen Teil des Reiches; eine andere

Quelle des Diodor (I 88, Hekataios von Abdera*?)

und etwas anders Eratosthenes bei Strab. XVII
802 schaffen den Wtiterich B. ganz bei seite.

Zwei Konige des Namens kennt das wertlose

Schema Diod. I 45; der zweite griindet sogar,

ganz isokrateisch, Theben. In letzter Linie ge-

hOrt hierher der agyptische Konig B6sir bei ara-

bischen Geschichtschreibern : A. v. Gutschmid
Beitr. zur Gesch. des alten Orients 1858, 35.

Fur die Ausgestaltung des Mythos kommen diese

rationalistischen Plattheiten kaum noch in Be-

tracht; da war fur die Folgezeit das Aition

des Kallimachos massgebend, der die fur seinen

Zweck zurechtgemachten Geschichten von Phalaris

und B. in Parallele gestellt hatte. Der kyprische

Seher Thrasios riet dem B., um Agypten von

einer schon neun Jahre wahrenden Diirre zu be-

freien, jahrlich einen Fremden zu opfern ; B. opfert

darauf zuerst den Batgeber selbst, was den ge-

wunschten Begen bringt, und dann alle hinzu-

kommenden Auslander, bis Herakles seinem Wiiten

ein Ende macht (die gute Interpolation des Ps.-Plut.

parall. 39 citiert die oXzia II Buch fur Phalaris;

Phalaris-Busiris: Kallimachos frg. 194 Schneider,

vgl. mit Ovid, trist. HI 11, 39ff.; ars am. I 646ff.;

ex Ponto III 6, 41 ; Ibis 397f. ; danach Claudian.

in Eutrop. I 159ff.). Wenn Vergil Georg. Ill 5

fragt : wer kennt nicht den Altar des nie gelobten

B.?, so vergisst er die Sophisten; als Dichter

schwebt ihm nur Kallimachos vor {inlaudati mit

Servius als Polemik gegen Isokrates zu fassen,

gleich wie inlaudabilis , der nie hatte gelobt

werden sollen, ist zu fein). Auch die Mytho-

graphen gehen meist auf Kallimachos zurtck : so

Apd. II 5, 11, 6, vgl. Kallimachos frg. 182. Ps.-

Plut. Parall. min. 39. Hyg. fab. 56. Serv. und
sein Interpolator a. a. 0. und sonst (mit Aus-

schreibern). Fur alles dies ist auf die naheren

Ausffihrungen von Knaack Callimachea, Progr.

Stettin 1877, 6ff. zu verweisen ; die altere An-
schauung bei Preller-Plew Griech. Myth. 8 II

219, wonach eine ahnliche massgebende Stellung

dem Satyrdrama des Euripides zuzuschreiben ware,

ist damit wohl endgiiltig beseitigt. Von den

Spateren scheint nur Dio vielmehr der Komoedie
gefolgt zu sein (or. VIII 32) ; bei ihm ist B. ein

Fresser und ruhmt sich seiner Ringkunst; aber

Herakles wirft ihn (nach vorangegangenem Fress-

wettkampf wie bei Lepreos Pans. V 5, 4?, vgl.

oben zu Epicharm) nieder und zerreisst ihn a>oxeo

zovg {hjXdxov; rovg oqpodQa yif/orzag. Die tlber-

tragung des Bingkampfes vom Antaiosmythos

(W. Helbig Ann. d. Inst. XXXVn 1865, 296)

hat schwerlich erst Dio besorgt.
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Die richtige Auffassung des Mythos — wenn

man von Mythos sprechen will — lag von jeher

auf der Hand; vgl. K. 0. Miiller Prolegomena

174f. A. v. Gutschmid Kl. Schr. II 49 u. a.

Mit Diodor I 88 (Hekataios von Abdera?) und

Preller a. a. 0. einen ursprttnglich mit Menschen-

opfern verbundenen Kult des Osiris (bezw. Typhon !)

in der Stadt B. als religiOsen Kern anzunehmen,

mCchte ich nicht raten; das Regenopfer bei Kalli-

machos passt ebenfalls besser auf das Lykaionli

oder Laphystion als nach Agypten! B. hat mit

Osiris nichts gemein als den Namen seiner Stadt,

deren Eponym er fur diese bestimmte griechische

Sage ist. Noch wenifrer steht er in Beziehung

zur Hyksosherrschaft in Agypten, wie Haackh
und Reinisch R.-E. a I 2548 andeuten; die war

bereits graue Vorzeit, als die ersten griechischen

Horden unter Merneptah und Ramses HI. in

Agypten einbrachen, und interessierten die Grie-

chen damals schwerlich genflgend, um ihnen noch 2

Anlass zur Sagenbildung zu geben.

[Hiller v. Gaertringen.]

BovaiQizt/g vofidg, unteragyptischer Gau, be-

nannt nach seiner Hauptstadt Busiris Nr. 1 (s. d.).

[Sethe.^

Bovoigizixdg nozapog, ein Arm des Nils im

Delta, benannt nach der Stadt Busiris Nr. I (s. d.).

[Sethe.]

Busmadis (Bovo/mSig Steph. Byz.), eine isau-

rische Stadt, vgl. Ramsay Asia min. 369. 3

[Ruge.]

Bnssenius, Pompeianer, dessen briefliche Mit-

teilungen in emem Schreiben des Pompeius a. d.

XIIII kal. Mart. 705 = 49 erwahnt werden, Cic.

ad Att. VHI 12 C 1. [Klebs.]

Bussumarus (?), wie es scheint, Beiname des

Iuppiter auf der Inschrift von Carlsburg (Dacien)

OIL HI 1033 I(oviJ ofptimo) Bussumaro (BVS-
SVMARO der Stein). Der keltische Mannsname
Bussumarus (Busumarus) ist auf Munzen belegt. 4

Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Bussuritios (BovooovQi[zi?]og). Ein Avgtj-

hos . . . vtcoxSgog zov Aug BOYCOOYPI-TTOY
wird auf einer Inschrift von Galatien (CIG 4102)

erwahnt. Der Name des Gottes ist ohne Zweifel

keltisch (vgl. Bussumarus). [Cumont.]

Busta Gallica in Rom, ein Ort media in

urbe (Liv. XXII 14, 11), wo die GaUier bei der

Belagerung 390 v. Chr. ihre Toten begraben haben

(Varro de 1. 1. V 157. Liv. V 48) und spater von I

Camillas geschlagen sein sollen: jedenfalls in der

Nahe des Capitols, wahrscheinlich beim Forum
Boarium; genaue Bestimmung der Lage ist bis

ietzt nicht moglich. Vgl. Jordan Topogr. I 2,

487 (zu unbestimmt). Gilbert Top. m 439.

Hfllsen Atti dell' Accademia Pontiflcia NS.

VI 272. [Hiilsen.]

Bnstiaua s. Busticiana.
Bustica, Stadt Gross-Armeniens Cstlich von

Artaxata, Tab. Pent. XI 5 ed. Mill und Geogr. (

Rav. II 12 p. 73, wo die Stationen der betr.

Strasse der Tab. Pent, von Osten nach Westen

aufgezahlt und vervollstandigt sind.

[Baumgartner.]

Bustricius, unbekannter Fluss Pannoniens

beim Geogr. Rav. 218, 18. Er erinnert auffallend

an die im Slavischen oft vorkommenden Fluss-

und Bachnamen Bystrica, Bistrica, ebenso wie

der ebenfalls in Pannonien ansassige Stamm der

Oseriates an ose.ro {jexero ,
See); vgl. Kiepert

Formae orbis antiqui XVII 6. [Patsch.]

Bnstnarii sind Gladiatoren, die einem Toten

zu Ehren bei dessen Verbrennung am Scheiter-

haufen (ad bustum) fechten mussten. Diese Sitte,

die mit den Leichenspielen des homerischen Zeit-

alters eine gewisse Ahnlichkeit hat, trat an die

Stelle der grausamen Menschenopfer, die vorher

)bei gleicher Gelegenheit vorgenommen wurden.

Sie war nur in den alteren Zeiten der rOmischen

Republik in tJbung , als die munera gladiatoria

noch nicht von Amtswegen gegeben wurden. Die

Hauptstelle ist bei Serv. Aen. X 519 mos erat

in scpulcris virorum fortitim captivos necari.

Quod postquam erudele visum est, placuit gla-

diatores ante sepulera dimieare, qui a bustis

bustuarii dieti. Cic. Pison. 19. Lipsius Saturn,

serm. 18 (Graevii Thes. antiqu. Roman. IX 1187).

) Friedlander S.-G. 116 359. S. auch unter Gla-

diatores. [Pollack.]

Bustum. Das Wort wird schon im ZwOlf-

tafelgesetz (Cic. de leg. n 64) und seitdem immer

in der allgemeinen Bedeutung ,Grab' gebraucht,

nur poetisch (Lucr. IH 906. Stat. silv. V 1, 226)

auch fur den Scheiterhaufen. Es ist wohl nur

aus der Etymologie geschlossen (Fest. ep. 32, 4.

Serv. Aen. XI 201), aber doch wohl richtig, dass

B. eigentlich der Ort ist, wo eine Leiche ver-

9brannt und die Reste begraben sind. Diese De-

finition passt auf Graber wie die von Bruzza
Iscr. Vercellesi LI beschriebenen, wo in der etwa

1 m. tiefen Grube selbst der Tote verbrannt ist

und die Knochen entweder in eine Urne gesammelt

oder auch ohne diese mit Erde bedeckt sind. Doch

werden solche Graber nur selten gefunden; vgl.

Not. d. scav. 1879, 182. 1880, 201. 1881, 130.

Die ursprtingliche Bedeutung hat sich erhalten

in den Busta OaUiea (s. d.), die ein Massen-

Obrandgrab gewesen zu sein scheinen. [Man.]

Busuntius beim Geogr. Rav. IV 27 p. 241

(Bizantia IV 26 p. 230) = Vesontio, s. d.

[Thm.]

Butadai (Bovzddai), kleiner attischer Demos

der Phyle Oineis (Steph. Byz. nennt falschlich die

Aigeis), spater der Ptolemais zugeteilt. Da das

uralte Adelsgeschlecht der Butaden ein specifisch

athenisches war (s. Toepffer Att. Geneal. 113f.

und u. Butes), so haben wir die kleisthenische Ge-

Omeinde sicherlich in dem stadtischen Bezirk der

Oineis zu snchen, fur we.lchen Lakiadai am Ke-

phisosubergang der ,heiligen Strasse' nach Eleusis

reststeht. Dazu stimmen einige Ortliche Be-

ziehungen. So gait Zeuxippe, die Mutter des Butes,

als Tochter des athenischen Baches Eridanos, der

vermutlich im Nordwesten aus der Stadt trat.

Ferner hatten die Eteobutaden ein erbliches Ehren-

amt bei den Skirophorien, die dem Orte Skiron an

der heiligen Strasse galten (vgl. Harpokr. s. SxT-

10 pop). Wahrscheinlich lag also ihr Stammsitz und

darnach der Demos zwischenKephisos und Dipylon-

gegend (Eteobutaden nannte sich das Geschlecht

erst zum Unterschiede von den Demoten; so war

Lykurgos, Sohn des Lykophron , zov drjpov Bov-

zddrjg, yevov; de zov xwv 'Ezeojiovzab'wv). Vgl

Demenordung des Kleisthenes (Abh. Akad. Berl

1892) 27 Loeper Athen. Mitth. XVH 402.
' [MUchhofer.]
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Butades, sikyonischer Topfer, angeblich der

Erflnder der Thonplastik. An ein in einem korin-
thischen Tempel (nymphaeum Plin.) bis zur Zer-
stOrung durch Mummius aufbewahrtes Votivrelief
aus Terracotta, dessen Authenticitat anzuzweifeln
wir keinen Grund haben und das also aller Wahr-
scheinlichkeit nach mit dem Namen und Ethni-
kon des B. signiert war, kniipfte sich die Legende,
dass es das alteste Eelief uberhaupt sei. Die Er-
flndung wurde durch die anmutige Erzahlung moti- ]

viert, dass die Tochter des B. den Schatten ihres
scheidenden Geliebten an der Wand umrissen und
ihr Vater dann die so umgrenzte Flache mit auf-
gesetztem Thon bedeckt habe; so sei zuerst das
auf den Grund aufgesetzte Eelief (prostypon, vgl.
Athen. V 194 C), aus diesem dann das in die
Platte vertiefte bezw. mit dem Grund aus der
Form gepresste (ectypon) entstanden — also nicht
etwa Hoch- und Flachrelief , wie Mher fibersetzt
zu werden pflegte, s. Bliimner Technol. II 130.:
Diese beiden Eeliefarten hatten zunachst als Stirn-
ziegel ihre Verwendung gefunden, woraus sich dann
sparer die Akroterien der Tempel entwickelt hatten.
Natfirlich macht der Localpatriotismus der Korin-
thier zum Schauplatz sowohl jener Geschichte als
der Thatigkeit des B. uberhaupt Korinth. Urn
so mehr darf die Bezeichnung des B. als Sikyonier
den Wert echter auf einer Kiinstlersignatur be-
ruhender ftberlieferung fur sich beanspruchen.
Wenn als weitere Erfindung des B. die Mischung i

des Thons mit Eotel oder die Einfuhrung eines be-
sonders rotlichen Thons angeffihrt wird, so mag das
darauf beruhen, dass jenes Eelief in Korinth that-
sachlich aus solchem Thon gefertigt oder vielleicht
auch nur rot geflrnisst war. Da man sich in der
spateren Zeit der Verdienste Korinths um die Ent-
wicklung der Dachconstmction noch wohl be-
wusst war, lag es nahe, den B. seine Erfindung
Tornehmlich auf diesem Gebiete verwerten zu
lassen. Als historischer Kern bleibt also ein siky- 4
onischer Thonarbeiter B., von dem man in Ko-
rinth ein signiertes, hochaltertumliches Eelief be-
sass und dessen Lebenszeit man daher schwerlich
unter das 7. Jhdt. wird herabriicken dttrfen. Das
Marchen Ton der Auswanderung des Eucheir und
Eugramnos um 01. 29 darf als Terminus ante
quem naturlich jetzt nicht mehr verwendet werden,
wie es einst von Brunn Kfinstlergesch. 124 ge-
schehen ist. Plinius, dessen Malergeschichte n. h.
XXXVI 151. 152 wir allein unsere Kunde von 5
B. verdanken, hat die Nachrichten fiber ihn der-
selben Quelle entnommen wie die fiber die An-
fange der Malerei XXXV 15. 16. 56. 58, also
einer Schrift hcqi evQrjfiazcor (s. Eobert Arch.
March. 130f.), mOglicherweise durch Vermittlung
des Varro. Dass die Urquelle Xenokrates sei, wie
Mfinzer Herm. XXX 1895, 524 annimmt, lasst
sich nicht beweisen. Die Geschichte von der
Tochter des B. erzahlt in etwas andrer Brechung
auch Athenagoras 19, jedoch ohne den Namen
des Vaters zu nennen; doch verrat er uns die
eigentliche Wurzel der Erfindung, das etymolo-
gische Spiel mit y.oQOTilaoxixrj und xogrj. "Over-
beck Griech. PlasU I 75. [C. Eobert.]

Butae, indische Volkerschaft zwischen Sura-
strene und den Mundungen des Indus, Plin. VI
76; vgl. Butos Nr. 1. [Tomaschek.]

Butaias s. Buphonas.

Butaroton s. Buthroton.
Bntas (Bovxag), 1) Sohn des Polyneikes aus

Miletos. Er siegt zu Olympia, woselbst sein Stand-
bild, lm Faustkampf der Knaben, Paus. VI 17, 3.

[Kirchner.]

2) Wahrscheinlich Freigelassener des jiingeren
Cato (Plut. Cat. 70), sehrieb Atria (in causa-
Ubus Arnob. V 18) in elegischem Mass nach
dem Vorbilde des Kallimachos, worin rOmische
Sitten und Brauche aitiologisch behandelt waren.
Plut. Eom. 21 (ein Distichon fiber den Ursprung
der Lupercalien; vgl. Mannhardt Mytholog.
Forschungen 78). Arnob. a. a. 0. (fiber die Bona
Dea, aus S. Clodius, Bern ays Theophr. fib. FrCm-
migkeit 10f.). Eohde Eom. 96. Bergk Anth.
lyr- B 168. [Knaack.]

3) S. Acilius Nr. 27.

Bnteo. 1) Cognomen der Gens Fabia.

[Henze.]
!0 2) Buteo (Fabius ?), Declamator aus der ersten

Zeit des Augustus, Zeitgenosse des Porcius Latro,
der zu seiner Schule in einer gewissen Gegner-
schaft gestanden zu haben scheint (Sen. contr. II
5, 15f. I 1, 20. 6, 10), des Passienus (contr. II
5, 17), Blandus (contr. II 5, 15), Asinius Pollio
(contr. VH 4, 3). Nach contr. I 7, 18 war Gar-
gonius ZuhOrer des B. und spater sein Schulnach-
folger; wenn dieser identisch ist mit dem Gar-
gonius bei Hor. sat. I 2, 27, wie Bentley z. St.

0 annimmt, so mfisste B.s Schulthatigkeit wohl in
die frfiheste Zeit des Augustus hinaufgerflckt wer-
den. Seneca charakterisiert B. als trockenen De-
clamator

,
dem es jedoch nicht an Geschick und

Scharfsinn im Disponieren der Controversien ge-
fehlt habe, wiewohl er auch hierin Angriffe seiner
Zeitgenossen (so des Passienus und Asinius Pol-
lio) zu bestehen hatte (contr. II 5, 15. 17. VH
4, 3). Contr. I 6, 9f. wird er wegen eines weit-
hergeholten color getadelt (vgl. auch den Tadel

OLatros I 1, 20). An Albernheiten (vgl. das Ur-
teil contr. VII 4, 3) wurde er von seinem Schuler
Gargonius noch fibertroffen. Proben seiner De-
clamationen I 1, 20. 6, 9. II 5, 15. 16. VH 2,

7. 12. 4, 2. 3. 6, 16. IX 2, 11. 6, 7. X 3, 4;
in contr. VII 5, 8 will Gertz aus der verderb-
ten hsl. Lesart den Namen des B. herstellen.

[Brzoska.]

Buteries (BovxhqUs (Proc. de aed. 282, 41),
Castell in Dacia mediterr., W. Tomaschek Die

) alten Thraker II 2, 62. [Patsch.]

Butes (Bomtjs ,der Hirt'). I. Altattisch-ionische
Sagenfigur, erscheint an verschiedenen Orten mit
verschiedener Genealogie, aber immer in demselben
(poseidonischen) Zusammenhang.

1) Ahnherr des alten athenischen Adelsge-
schlechts der Eteobutadai (Harp. Suid. s. Bovxtjg.
'Ezcopovzadai. Eustath. II. p. 13, 43 [= Phavorin.
Ekl., Gramm. Gr. I 361, 6ff. Dindf.]. 1644, 47.
Etym. M. 209, 53. Plut. vit. X or. 841 B. Schol.

) Aischin. n 147), die das erbliche Priestertum des
Poseidon Erechtheus im Erechtheion inne hatten
(Eustath 1644, 47. Plut. a. a. 0. 38. 40. Schol.
Aisch. II 147), wiihrend die Frauen des Geschlech-
tes das Priestertum der neben Poseidon im Erech-
theion verehrten Athena Polias besassen (Aischin.
II 147 m. Schol. Lykurg. bei Harp. s.'Excopovzddai).
Er gait zweifellos urspriinglich fur einen Sohn
des Poseidon Erechtheus selbst (Hes. frg. 124 Bz.).
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dessen Hypostase er ist, und in dessen Heiligtum
sein Altar stand (Paus. I 26, 5), der von einem
besonderen Priester bedient wurde (Ehrensessel
mit der Inschrift Isgsm; Bovxov im Erechtheion
gefunden, CIA II 1656). Als spater Pandion in die
attische KOnigsliste eingeschoben wurde, machte
man B. zum Sohn des Pandion und der Zeuxippe
(Apollod. HI 14, 8, 1. Steph. Byz. s. Bovxd&ai),
deren Name schon ihre poseidonische Natur ver-

rat (Poseidon ist es ja, der die Bandigung des
Bosses gelehrt; sein Doppelganger Erichthonios
schirrt zuerst vier Eosse an den Wagen); ein
zweiter Erechtheus wird nun sein alterer Bruder,
dem nach des Vaters Tode die Konigswfirde zu-
fallt, wahrend B. die Priesterwiirde erhalt (Apol-
lod. Ill 15, 1, 1. Harp. Suid. s. Boittje. Schol.
Aisch. II 147. Etym. M. 209, 53) und des Ere-
chtheus Tochter Chthonia zum Weibe nimmt (Apol-
lod. Ill 15, 1, 2f.; nach anderer Sage wurde
Chthonia geopfert, s. Artikel Chthonia). Dies
war die Geschlechtstradition der Eteobutaden, wie
sie der von Ismenias gemalte, von Habron dem
Sohne des Lykurgos geweihte Stammbaum des
Geschlechtes im Erechtheion (Plut. vit. X or

843 E. Paus. I 26, 5) angab.

2) Aber B. war in Attika nicht nur der Ahn-
herr eines einzelnen Geschlechts, sondern war eine
Sagenfigur von viel weiterer Bedeutung. Auf eine
Localisierung in Pallene weist es hin, wenn B.
Sohn des Pallas genannt wird, der mit seinem:
Bruder Klytos in Begleitung des Kephalos nach
Aigina geht, um bei Aiakos Hfilfe gegen Minos
nachzusuchen (Ovid. "met. Vn 500; fiber die Ver-
wandlung beider Bruder in Giganten vgl. M. M ay e r
Gig. u. Tit. 185); an diesen B. von Pallene denkt
Val. Flacc Arg. I 394ff. vermutlich, wenn er
den Argonauten B. am Hymettos ansassig sein
liisst.

3) Bei Orph. Arg. 140 heisst der Argonaut
B. nach der Uberlieferung Alnddrjs ; man hat Ver- <

schiedenes conjiciert, z. B. AlysiStjg , indem man
an die (irrige) Angabe des Steph. Byz. dachte,
der Demos Butadai habe zur Phyle Aigeis gehort';
das richtige ist AlvexiSri;, Sohn des Ainetos, des
Bruders des Kephalos (Apollod. I 9, 4).

4) Ferner wird B. Sohn des Teleon genannt,
Apoll. Ehod. I 95. Apollod. I 9, 16, 9. Hyg. fab.

14; letzterer nennt als Mutter wieder die Ahn-
mutter der Eteobutaden, Zeurippe, die Tochter
des attischen Flusses Eridanos (der in derselben {

Liste vorkommende Eribotes, Sohn des Teleon, ist

wohl nur eine Doublette). An den Sohn des Te-
leon wird gewehnlkh die Einfuhrung des B. in
den Krcis der Argonauten angeknupft (die ge-

nannten Stellen fuhren ihn unter den Argonauten
auf). Als Argonaut wird er dann nach Sicilien

iibertragen und dort localisiert : als die Argonau-
ten bei den Seirenen vorbeifuhren, wusste Orpheus
durch sein Saitenspiel fur alle ubrigen die Wir-
kung des Seirenengesanges zu paralysieren ; nur (

B. vermochte nicht der Lockung der sfissstimmigen
Unholdinnen zu widerstehen, er stfirzte sich (ein

echter Poseidonsohn!) in die Flut und ware ver-
loren gewesen, hatte ihn nicht Aphrodite (die

Meeresgettin) nach Lilybaion gerettet, wo er mit
ihr den Eryx zeugt, der seiner gottlichen Mutter
auf dem nach ihm benannten Berge den berfihm-
ten Tempel errichtet (Apwll. Ehod. IV 910ff. Apol-

lod. I 9, 25, 1; Eryx wird als Sohn der Aphro-
dite und des B. bezeichnet Schol. Theokr. XV
101. Diod. IV 23, 2. 83, 1 [der B. KOnig des Lan-
des nennt]. Steph. Byz. s. "Eevl Hyg. fab. 260.
Serv. Aen. V 412. Myth. Vat. I 53; als Sohn
des Poseidon Myth. Vat. I 94; als Sohn des B.
oder des Poseidon Serv. Aen. I 570. V 24. Myth.
Vat. II 156; vgl. auch Verg. Aen. V 24. 412.
630; fiber den historischen Zusammenhang der

3ganzen Anknupfung vgl. v. Wilamowitz Eurip.
Herakles2 I 32).

5) In attischem Grunde wurzelt auch die Er-
zahlung des Diodor V 50, 2ff., wonach Lykurgos
und B. Stiefbriider und Sehne des Boreas sind.

Lykurgos und verwandte Namen sind die tradi-
tionellen Eteobutadennamen ; Boreas ist der at-

tische Gott, der die attische Oreithyia raubte, die
Tochter des Erechtheus, dessen Bruder B. genannt
wird; B.s Gemahlin ist die Erechtheustochter

) Chthonia , die auch als Tochter des Boreas er-

scheint. So ist hier alles unlosbar und unent-
wirrbar mit einander verbunden. Die Geschichte,
die hier von B. erzahlt wird, ist der bekannte
Conflict zweier Meeresgewalten, des Poseidon und
des Meerdionysos, wie er in ganz Mittelgriechen-
land im Schwange war und uns in mehrfachen
Brechungen (Theseus und Aigeus, der Triton von
Tanagra u. s. w.) vorliegt; bei Diodor naturlich
rationalistisch gefarbt: der jungere B. stiftet eine

) VerschwOrung gegen seinen Bruder, wird entdeckt
und mit seinen Anhangern verbannt. B. mit seinen
Thrakern (als Sohn des Boreas ist er naturlich
Thraker) fahrt zur See ab, wird nach den Kykla-
den verschlagen und nimmt Strongyle (das spatere
Naxos) in Besitz. Sie leben dort von Seeraub,
und da es ihnen an Weibern fehlt, beschliessen
sie, sich solche zu rauben. Die Kykladen waren
damals teils gar nicht, teils sparlich bewohnt,
ein Versuch, auf Euboia zu landen, wird abge-

I schlagen ; so fahren sie wieder nach Thessalien,
wo sie bei Drios in Phthiotis die xQoyoi des Dio-
nysos bei ihrer Feier treffen. Die Eauber sturzen
herbei, die Madchen werfen die heiligen Gerate
weg und fliehen teils ins Meer, teils auf den Berg
Drios. Nur Koronis wird geraubt und gezwungen,
dem B. beizuwohnen. Sie fleht zu Dionysos um
Hulfe, der B. wahnsinnig macht, so dass er in
einen Brunnen springt und so sein Ende findet.

In denselben Kreis von Vorstellungen gehfirt es,

wenn nach Schol. Ov. Hiis 605 B., der Sohn des
Lykurgos, an den Bakchen Eache nimmt wegen
seines Vaters (fiber den Zusammenhang des Diodor-
berichts mit der Aloadensage s. den Artikel A loa-
dai Bd. I S. 1592).

6) Endlich geht es noch den attischen Heros
an, wenn B. Vater der Gemahlin des Peirithoos,

Hippodameia (Diod. IV 70, 3) oder Hippoboteia
(Schol. H. I 263) — auch hier wieder poseidoni-

sche Namen! — heisst.

Nach dem attischen B. wurde in der kleistheni-

schen Gemeindeordnung der Demos Butadai (Harp,
s. Bovxrjs. Hesych. Etym. M. s. Bovxddcu) ge-

nannt, der zur Phyle Oineis gehorte (Harp. Suid.
s. Bovxddrjs. Etym. M. s. BovxdSat ; falschlich

giebt Steph. Byz. s. BovxdSat die Aigeis an) und
spater in die Ptolemais versetzt wurde {vgl. Dit-
tenberger Herm. IX 399). Im allgemeinen vgl.

fiber den attischen B. Toepffer Att. Geneal. 113ff.
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Boehlau Butes und Koronis, Bonner Studien f.

Kekule' 126ff. Einige Kunstdarstellungen hat

Stephani (Boreas u. die Boreaden, Mem. de

l'acad. de>St. PetersT). VII. Ser. XVI 1871, 23ff.)

auf den Mythos von B. und Koronis gedeutet, je-

doch hat diese Deutung nur bei der rf. Hydria

in Neapel, Mus. Naz. 2912 (von Heydemann
irrig auf Boreas und Oreithyia gedeutet) einigen

Anspruch auf Wahrscheinlichkeit (s. o. S. 727f.)

;

die Heydemann'sche Deutung eines Bildes der 1

candelaberfOrmigen Amphora in Neapel, Mus. Naz.

3233 auf B. und Brechtheus den Tereus verfolgend

ist von Koerte (Personif. psychol. Affecte in

d. gr. Vasenmalerei, Diss. Munch. 1874, 47ff.)

treffend widerlegt worden.

II. Ausser dem attischen B. kommen noch

einige andere Trager des Namens B. in der Uber-

lieferung vor, deren mythischen Zusammenhang
wir nicht durchschauen , oder die lediglich auf

poetischer Namengebung beruhen. 5

7) Vater des Polykaon, des ersten KOnigs von

Messene, Hes. Ehoien bei Pans. IV 2, 1.

8) Genosse des Herakleiden Tlepolemos bei

dessen Flucht aus Argos nach Rhodos, wo Tlepo-

lemos KCnig wird ; als dieser gen Dion mitzieht,

iibergiebt er dem B. die Herrschaft, Diod. V 59, 1.

9) Sohn des Amykos, ein Bebryker, von Dares

bei den Leichenspielen des Hektor besiegt, Verg.

Aen. V 372.

10) Waffentrager des Anchises , von Aineias

;

dem Askanios als Begleiter gegeben, Verg. Aen.

IX 646ff.

11) Troer, von Camilla getotet, Verg. Aen.

XI 690. Die drei letzten vom Dichter vielleicht

als identisch gedacht. [Wernicke.]

Buthericus, Magister militum per Illyricum,

wurde im J. 390 in Thessalonike bei einem Volks-

aufstande erschlagen, was Theodosius d. Gr. An-

lass gab, das bekannte Blutbad in der Stadt an-

zubefehlen, Sozom. VII 25. [Seeck.] •

Butheros, Neupythagoreer, aus dessen Schrift

negl agi&iiwv Stob. eclog. I p. 18 W. mehrere

Bruchstucke mitteilt. Mullach Frg. Phil. II

p. 50. Vgl. Zeller Philos. d. Gr. V3 100, 1.

[v. Arnim.]

Buthia {fj Bov&ia), TioXig im asiatischen Ionien.

Steph. Byz. Theopomp. bei Steph. Byz. nennt

sie nur ein %u>d(ov. Et. M. s. Bov&olr/. J. A.

Cramer As. Min. I 395. [Burchner.]

Buthoinas {Bov&olrag), Beiwort des Herakles

wie Buphagos, Anthol.Plan. 123. Georgios Pachy-

meres bei Walz Bhet. graec. I 565. Gregor. Na-

zianz. orat. IV 77. 103. 122 (Migne Graec.

XXXV 604. 640. 662). Nonn. narr. ad Greg, invect.

I 41 = Westermann Mythogr. Graec. 370f.

Eustath. Horn. Od. 1523, 8. Suid. s. Bov&yVg
(vgl. Wentzel 'Ejiix/.rjaeig I 3). Knaack Herm.
XXIII 131ff. hat nachgewiesen, dass Kallimachos

in den Aitien den Herakles B. behandelte und
dabei erzahlte, wie Herakles mit Hyllos zu dem
Dryoper Theiodamos kam, ihm ein Rind vom Pfluge

wegnahm und dieses schlachtete und verzehrte;

vgl. Buphagos Nr. 3. [Jessen.]

Buthos, Pythionike. Das angeblich auf ihn zu-

rfickgehende Sprichwort Bov&og neoupotrq wurde
von thCrichten Menschen gebraucht, Kratin. bei

Zenob. II 66. Aristot. bei Hesych. s. v. Herodian.

neol xa&ok. TigoocaS. I 144, 12; sieql ftov. Aff. DI

947, 25 Lentz. Suid. s. v., vgl. Meineke Com.

II 158. [Kirchner.]

Buthroton (Bov&qo>t6v oderBovftooixog), Stadt

an der Kfiste von Epeiros
,
Kerkyra gegeniiber,

zu Chaonia und wohl noch zur Landschaft Kestrine

gehOrig, Hekat. frg. 75. Steph. Byz. s. Tgota.

Dire Griindung wurde dem Troianer Helenos zu-

geschrieben und zura Zeugnis dessen noch spater

bei B. ein Hugel Tooia gezeigt, Teukros (FHG
IV 508) bei Steph. Byz. und im Etym. M. s.

BovTQKozog. Dion. Hal. arch. I 51, 1. Verg. Aen.

m 295. 349 mit Serv. Der Name, welcher mit

dieser Sage in Verbindung gebracht wurde, ist

thatsachlich aus dem Ruhm der epeirotischen

Rinderziicht zu erklaren, Bursian Geogr. 1 17, 3.

Aineias soli auf dem Landwege von Ambrakia
liber Dodona (in vier Tagen) hieher gelangt sein,

wo Anchises mit den Schiffen wartete, Dion,

a. a. O. Verg. Aen. Ill 290ff. Varro bei Serv.

- Aen. HI 349. Ovid. met. IH 720f. In dieser Er-

zahlung tritt die Bedeutung von B. als Hafen

hervor, welche erhoht wurde durch einen 7 km.

weit landeinwarts sich erstreckenden Strandsee,

Pelodes (Palodes) genannt (s. d.), welcher durch

eine nur 3 km. lange Miindung mit dem Meere

in Verbindung stent ; auf der durch diese Lagune
gebildeten Halbinsel (daher ungenau vijoog bei

Steph. Byz.) lag B., Strab. VH 324. Geschicht-

lich wird die Stadt erst zur Zeit der rOmischen

' Biirgerkriege erwahnt, Caes. b. c. in 16, 1. Pint.

Brut. 26. Infolge der Nichtleistung einer ihr

von Caesar aufgetragenen Zahlung kam sie in

Gefahr, ihre Landereien zu verlieren. doch trat

Atticus, welcher dort begtitert war, fflr ihre Ver-

bindlichkeit ein, Cic. ad Att. H 6. IV 8. XIV 10.

11. 12. 17. 20. XV 4. XVI 2. 4. 16; ad fam. XVI
7. Drumann Gesch. Roms V 9f. 62f. Hertz-
berg Griech. unt. d. Herrsch. d. ROm. I 440.

Spater, warscheinlich nach der Schlachtbei Aktion,

i erhielt sie eine rOmische Colonie, Strab. a. a. 0.

Plin. n. h. IV 4. Ptol. IH 13, 3 (14, 4), wo vielleicht

xoXcovla statt xobxog zu lesen, s. Miiller z. St.

Hertzberg a. a. 0. 498. 508. Aus jener Zeit

stammen Mtinzen mit der Aufschrift C. I. BVT.
oder C. A. BVT. (Colonia Itdia oder Augusta
Buthrotum), auch BVTH BVTHR u. s. w., am
vollstandigsten gesammelt bei Imhoof-Blumer
Monnaies gr. 138—40. Head HN 271. Sparlich

sind die Inschriften aus B., so CIG 1823. CIL
) in 580. Spater mehrfach in den Strassen- und
Provinzverzeichnissen genannt (Itin. Ant. 324. Itin.

mar. 488. Tab. Peut. VII Butharoto. HierokL

652 Bovxgvxog), erscheint sie seit 451 als Bischofs-

sitz, Not. ep. HI 531 Parth. Bov&gcoxov. X 624

Bo&gevxov. XHI 475 Bo&govxov
;

vgl. App. 49

"HmiQog to Bo&qcvtov. Georg. Cypr. 1668 Gelz.

B6&ga>xov. CIG 8828 Bov&goycov. Hertzberg
a. a. 0. HI 486. Als wichtige Kustenfeste spielte

B., nunmehr Butrinto (vulg. Vutxindro) noch bis

)in die neuere Zeit eineRolle; 1081 landete bier

Boemund als Vorlaufer der Eroberung durch Ro-

bert Guiscard im J. 1084, und noch urn 1153

nennt Edrisi B. einen volkreichen Handelsplatz

;

auch nach VerOdung der Stadt blieb die Burg
noch einer der festesten Platze des Despotats

Epirus und del angiovrinischen Herrschaft, kam
1386 an Venedig und fiel 1502 den Turken in die

Hande, denen es 1716 durch Graf Schulenburg
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entrissen wurde. Nach dem Ende der Republik

Venedig von einer franzosischen Compagnie ver-

teidigt, musste sie 1798 an Ali Pascha ausge-

liefert werden und blieb seitdem dem Verfalle

preisgegeben. Hertzberg Griechenl. v. Absterb. d.

ant.Lebens 1 357. Ill 189. 305. WarsbergOdyss.
Landschaften n 51ff. Aber noch dehnen sich im
Umfang von etwa einer halben Stunde die Ruinen
aus hellenischer, rflmischer und byzantinischer

Zeit, von welchen Leake North. Gr. I lOOff.

eine kurze Beschreibung gegeben hat; hienach

Bursian Geogr. I 17f. Landschaftlich schildert

die Gegend Prokesch v. Osten Denkwiirdig-

keiten I 22ff. und besonders v. Warsberg a. a. 0.

38—60. Nautisehe Angaben bietet der Medi-

terranean Pilot HI 256, wozu vgl. Admiralitats-

karte nr. 206. [Oberhummer.l

Buthrotos (Bov&gmxdg)
,
eponymer Grander

der korkyraeischen Stadt nach einigen bei Steph.

Byz. [Tttmpel.]

Buthrotus s. Bulotus.
Buthurls, Stadt im Quellgebiet des Bagra-

das , in dem Abschnitte iiber Libya interior ge-

nannt von Ptol. IV 6, 29.
"

[Dessau.]

Buthysia (povdvala), Rinderschlachtfest, das

in den verschiedensten Kulten meist wohl durch

die Darbringung einer Hekatombe begangen wurde,

so z. B. an den argivischen Heraien (Pind. Nem.
X 22 aymv rot yalxeo; dfifiov oxgvvet Jioxi flov-

dvolav °Hgag asMcov rs xgiatv). Inschriftlich ist

fj xfjg fi. soQtrj fur Tenos bezeugt, wo es rots e[v]

'HotarV &eo[t]g gilt (CIG H 2336). [Kern.]

Bovrixi) Xlfivi}, der eine der beiden grOsseren

Seen zwischen der bolbitinischen und sebennyti-

schen Nilmlindung (s. auch Se^svvvrtxT) l.ifirrj),

benannt nach der Stadt Butos (Buto Nr. 2), Strab.

XVH 802, wohl derselbe, in dem nach Herod,

n 156 die Insel Chemmis (s. Chembis) und wohl

auch die Insel mit der Stadt Hermopolis lag ; ihm
entspricht heute etwa der westliche Teil des Sees

Burlos. [Sethe.]

Bovnxog vo(i6$, unteragyptischer Gau, Epi-

phan. haeres. Ill p. 1092. dessen Hauptstadt die

Stadt Buto Nr. 2 war (s. d.), sonst Phthenotes

genannt (s. d.). [Sethe.]

Bntilinus. Nach Teias Falle beschlossen die

in Oberitalien ansassigen Gothen eine Gesandt-

schaft an den FrankenkOnig Theodebald, welche urn

Hiilfe gegen die flbermachtigen ROmer und Narses

bat. Der KOnig liess sich zwar nicht dazu herbei,

den Resten der Gothen in einem gefahrlichen

Kriege gegen den Kaiser beizustehen, aber zwei

alemannische Brfider, Leutharis (s. d^ und B.,

welche im Frankenreiche hervorragende Stellungen

einnahmen, beschlossen den Zug auf eigene Fanst

zu unternehmen. Mit ungefahr 75 000 Mann, die

sie unter Franken und Alemannen geworben hat-

ten, iiberschritten sie in der zweiten Halfte des

J. 553 die Alpen. Dare wilden Scharen flossten

den Rcmern Schrecken ein , und es gelang ihnen,

da Narses selbst in Etrurien durch verschiedene

Operationen gegen gothische Scharen noch znriick-

gehalten war, dessen vorgeschobenen Truppen bei

Parma «ine Schlappe beizubringen. Narses legte

seine Armee in die verschiedenen festen Platze

Italiens in die Winterquartiere. Leutharis und
B. aber zogen im Fruhjahre an Caesena vorbei

und sengten und brannten alles nieder, was ihnen

in den Weg kam. Obwohl Narses einer ihrer

Scharen bei Ariminum eine Schlappe beibrachte,

zogen sie weiter nach Samnium. Hier teilten sie

sich. Leutharis zog an der Ostkiiste, wShrend
B. durch Campanien bis zur sicilischen Meerenge
vordrang. Wahrend aber Leutharis, nachdem er

genug Beute gemacht, zuriickkehrte, um die ge-

sammelten Schatze in Sicherheit zu bringen, wollte

B., seinem Eide treu, den Gothen zur Ruckerobe-
rung ihres Landes verhelfen, obwohl schon seit

Monaten der festeste Stiitzpunkt der Gothen im
Sflden, Cumae, durchAligerns Ubertritt in rOmische
Hande gelangt war. Auf diejenigen Gothen ge-

stfitzt, welche es immer noch vorzogen, den heid-

nischen Alemannen, als dem Kaiser zu dienen,

hoffte er sich selbst zum KCnige erheben lassen

zu kcinnen und rechnete darauf , dass ihm spater

sein Bruder ein Hiilfsheer aus der Heimat zu

fflhren werde. Durch das Klima geschwacht —
denn die Sonne brannte heiss und es war die Zeit

der Weinlese — zog B. immer noch mit 30 000
Mann nach Campanien zurflck, um hier, obwohl
keine Verstarkung gekommen war, dem Narses

die Entscheidungsschlacht zu liefern. An den

Casilinus gelehnt, unweit von Capua, schlug er

seine Wagenburg auf. In der folgenden blutigen

Schlacht wurden die Alemannen von der iiber-

legenen rOmischen Taktik besiegt und aufgerieben.

Auch B. fiel, und es sollen nur ftmf Alemannen
entkommen sein. Hauptquelle: Agathias I 6

—

II 9. Dazu Mar. Avent. z. J. 555. Agnell. 90.

Greg. Tur. HI 32. IV 9. [Hartmann.]

Butts. 1) In der svrischen Dekapolis, s.

Pella.

2) Bovng (Proc. de aed. 283, 30), Castell im
Gebiete Kasseta, W. Tomaschek Die alten

Thraker n 2, 62. [Patsch.]

Bnto (Bovtoj). 1) Name der in der unter-

agyptischen Stadt Buto (Nr. 2) verehrten Gottin,

die gewOhnlich der Leto gleichgesetzt wurde,

Steph. Byz. Ihr wahrer agyptischer Name war
Udo (urspriinglich We'd'yet); der Name B., wel-

cher ,Haus der Udo' bedeutet, ist eigentlich der

Name der Stadt, mit dem von den Griechen der

ahnlich lautende der Gottin verwechselt worden ist

(vgl. Bubastis). Nach dem von Herod. H 156.

Plut. de Is. et Os. 18. 38 erzahlten Mythus soli die

B. den jungen Horus (Apollon), der von der Isis

heimlich auf der schwimmenden Insel Chemmis
bei Buto geboren war, in den Sfimpfen aufge-

zogen haben. Die Ahnlichkeit dieser Sage mit

der von der Geburt des Apollon auf Delos wird

vermutlich zu der Identification der B. mit der

Leto Veranlassung gegeben haben. Die Gottin

war ursprttnglich lediglich Localgottheit der Stadt

Buto und des dazu gehorigen Gaues, der eben-

falls nach ihr ,das Land der Udo' (agyptisch Pte-

neto, griechisch Phthenotes, s. d.) benannt war.

Sie heisst deshalb oft ,die von Dp und P(d. i. Buto),

die in Wnw (d. i. Hermopolis in demselben Gau)'.

In Buto selbst hatte sie einen praehtigen Tempel

mit dem beruhmtesten Orakel der Agypter (Herod,

n 83. 111. 133. 152. 155. HI 64. Strab. XVn
802. Ael. v. h. H 49), von dem sich aber in den

agyptischen Inschriften bisher keine Spur gefun-

den hat. Hier wurde ihr auch aRjahrlich ein

grosses Fest gefeiert, Herod, n 59. Als Gottin

von Buto, der alten Hauptstadt Unteragyptens,
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gilt die Udo als Herrin und Beschiitzerin dieses

anzen Landes und tragt in den Darstellungen
eshalb fast immer die rote unteragyptische Ko1

-

nigskrone. Dire eigentliche Gestalt ist die einer

Uraeusschlange, als solche wird sie dargestellt,

wie sie sich zum Kampf aufbaumt oder um eine
Papyruspflanze windet, besonders oft auch mit
ausgebreiteten Plfigeln fiber dem Kdnige schwe-
bend und ihn so beschutzend. Auch menschliche
Gestalt erhalt sie nicht selten (Lanzone Dizion.
di mitologia egiziana 1 177if. Ill 58—60. Lep-
sius Denkm. m 18. 49 u. o.). Secundar und
dem Synkretismus, der die ganze agyptische Gotter-
lebre schon sehr frflh beherrscht, zuzuschreiben
sind dagegen die Darstellungen der Uds mit der
Geierhaube der Isis, mit dem einigen anderen
Gottinnen zukommenden LOwenkopf oder als Geier
iiber dem KOnig schwebend, wie die Schutzgottin
yon Oberagypten Eileithyia. Kultusstatten der
Udo-Leto waren ausser der Stadt Buto und ihrem
Gau u. a. noch, wie der Name lehrt, Letopolis,

Hauptstadt des letopolitischen Gaues, und die
Stadt 'Imt (Tell NebSscheh), in der Griffith
(bei Petrie Nebesheh and Defenneh 37) die

alte Stadt Buto Nr. S vermutet. Auch als Schutz-
herrin fremder Lander, wie sonst die Hathor, er-

scheint in den Inschriften bisweilen die Udo, so vom
Weihrauchlande .Gottesland' und von den Nord-
volkern der H'nbw, zu denen auch die Griechen
gerechnet werden (Brugsch Geogr. Inschr. Ill
58. 64). Das der Gottin heilige Tier war die

Spitzmaus (vgl. Anton. Lib. 28), die nach Herod.
II 67 nur in Buto begraben wurde, deren Mumien
sich aber auch anderwarts gefunden haben (s.

Wiedemann z. St.), nach Ael. n. an. 47 der
Ichneumon, der auch auf den Miinzen des leto-

politischen Gaues abgebildet ist (Head HN 724).

2) Bovrco (Herodot.), Bovzot (Hecat. frg. 284),
gewOhnlich Bovzog, agyptische Stadt im nordwest-
lichen Teile des Deltas, in der Gegend der sebenny-
tischen Nilmiindung (Herod. II 155) an der
Bovzixtj Ufivrj (s. d.) und dem Bovzixog noza/iog,

der der Kiiste parallel fliessend die zum Meere
gehenden Flussarme verband (Ptol. IV 5, 44).
Der agyptische Name war Buto (ursprunglich
Per-Wg'd'ojet) und bedeutet ,Haus der Gottin
Udo' (s. Nr. 1). An Stelle des profanen Namens
der Stadt geben die Inschriften in haufiger Ver-
bindung die beiden Namen Dp und P, die ur-
sprunglich zwei verschiedene Orte bezeichneten, I

dann aber, wie zahlreiche Anspielungen lehren,

in vorhistorischer Zeit, als Agypten noch in zwei
Reiehe zerflel, zusammen die Hauptstadt des Nord-
landes bildeten, wie die beiden sich gegenilber-
liegenden Stadte Eileithyiaspolis und Hierakon-
pofis (s. d.) die Hauptstadt von Oberagypten.
B. war die Hauptstadt eines Gaues , des Bovzixog
vofios (Epiphan. haeres. in p. 1092), der den
Namen Pteneto, griechisch Phthenotes (s. d.)

fiihrte. Ausser dem grossen Heiligtum der Orts- {

gottin Udo (Leto), das mit einem Orakel ver-

bunden war (s. Nr. 1), befand sich in B. noch
ein Heiligtum des Horus (Harpokrates, Epiphan.
a. a. 0. Miinzen Head HN 724) und seiner
Schwester Bubastis (s. d. Nr. 1), Herod. II 155.
Demgemass waren den Bewohnem die Spitzmaus
als Tier der Udo (Leto) und der Sperber als Tier
des Horus heilig und wurden hier begraben, Herod.

II 67. Der Sperber erscheint auch auf den Miin-
zen des Gaues (Head HN 724), sperberkopfig
werden auch die in den agyptischen Texten viel

genannten Geister von B. dargestellt. Nach Plin.

n. h. XIX 14 hiess eine besondere Art des agyp-
tischen Leinens linum Buticum. Herod. II 59.

63. 67. 111. 133. 152. 155. Ill 64. Strab. XVn
802. Plin. n. h. V 64. Ptol. IV 5, 48. Ael. v. h.

II 49. Plut. de Is. et Os. 18. 38. Steph. Byz.
OHierokl. Geogr. Rav. HI 2. V 7 = Guido 93.
Tab. Pent. Die Lage der Stadt ist unbekannt.

3) Agyptische Stadt im Osten des Deltas, bei der
die angeblich aus Arabien kommenden gefliigelten

Schlangen von den Ibis abgefangen und getOtet
werden sollten (vgl. Ibis), Herod. II 75. Die ver-

schiedentlich aufgestellten Verrautungen fiber die

Lage des Ortes sind verfehlt, da die Angabe x&8°$
Tije 'Agafiias ganz unbestimmt ist. Am begriln-

detsten ist noch die von Griffith (Petrie
) Nebesheh and Defenneh 37) , der es , von der
Bedeutung des Namens B. (s. Nr. 1) ausgehend,
in der hieroglyphischen Stadt 'Imt sucht, in der
besonders die Gottin Udo verehrt werde. Fur
die ganze Geschichte ist iibrigens vielleicht zu
beachten, dass diese Gottin selbst oft als ge-
fliigelte Schlange dargestellt wird (s. Nr. 1).

[Sethe.]

Bntoa, Inselchen an der Siidseite von Kreta,
Plin. n. h. IV 61. Wahrscheinlich = Letoa (s. d.).

)Bursian Geogr. II 569, 2. [Oberhummer.]
Butones (Bovzmvag) nennt Strabon VII 290

unter den von Marbod unterjochten VOlkern. Die
Herausgeber (z. B. Meineke) haben meist die

Conjectur Casaubons rovxwvag aufgenommen.
Zeuss Die Deutschen 134. 136. J. Grimm
Gesch. d. deutschen Sprache 113 485. 495 (Bov-
rcoves sei entstellt aus Bovyovvzoiveg). [Dim.]

Butoridas (FHG IV 352. Susemihl Gr.
Litt.-Gesch. I 486) wird in dem, chronologisch

) allerdings nicht ganz zuverlassigen Verzeichnis der
Schriftsteller iiber Pyramiden bei Plin. XXXVI
79 nach Alexander Polyhistor genannt.

[Schwartz.]

Butos (Bovzog). 1) Ort in Gedrosia, Steph.
Byz. Da der Name Gedrosia missbriiuchlich auf
die Kiiste vom Indus bis Barygaza angewendet
erscheint (Steph. Byz. s. Bagdxtj und Bagvyd£a),
so kann B. mit dem Volke der Butae zusammen-
gestellt werden. [Tomaschek.]

i 2) Die bei spateren Schriftstellern (Strabon,

Plinius, Ptolemaios, Herodianos bei Steph. Byz.)

gebrauchliche Nebenform des Namens der Stadt
Buto Nr. 2 (s. d.), wohl zur Unterscheidung von
der gleichnamigen Gottin Buto Nr. 1. [Sethe.]

Bntrium {Boizgiov Steph. Byz.), zu Ravenna
gehOriger ricus (zijg 'Paovevvyg noho/ta Strab.

V 214), an der nOrdlich nach Altinum fuhrenden
Strasse, 6 mp. von Ravenna entfernt, von Plinius

(m 115) den Umbrern zugeschrieben. Der Distanz
nach musste es fast am Siidrande der modernen
Lagunen voii Comacchio liegen ; doch ist die Con-
figuration des Terrains seit dem Altertum der-

massen verandert, dass eine genaue Bestimmung
unmoglich ist. Inschriftlich erwahnt wird B. in

der Praetorianerliste von 143—144 n. Chr., CIL
VI 2379 v 51. Das Bovrgiov, welches Ptolem.

Ill 1, 31 als siidOstlichste Stadt der Cenomanen
(also westlich des Athesis) nennt, kann mit diesem
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nichts zu thun haben, beruht iiberhaupt vielleicht

nur auf Confusion. Ebensowenig ist das moderne
Budrio am Idice (10 mp. von Bologna, 34 von Ra-
venna) mit B. zusammenzubringen. Vgl. CIL XI
P- 73. [Hulsen.]

Butta, Ort im africanischen Binnenlande,
zwischen den beiden Syrten, Ptol. IV 3, 42.

[Dessau.]
Butter. Das griechische "Wort fiovxvgov hat

man zum Teil fur ein skythisches gehalten, da
der Verfasser des vierten Buches der unter dem
Namen des Hippokrates gehenden Schrift de mor-
bis (II 357. 358 Kiihn) dies sagen zu wollen
scheint. Seine Worte sind: Die Skythen schutteln
die in hohle Gefasse geschlittete Stutenmilch;
diese schaumt infolgedessen und wird geschieden

;

das Fett, S ftovzvgov xaXeovoiv, sammelt sich, da
es leicht ist, an der Oberflache an; die schwere
und dicke Masse sammelt sich unten, diese schei-

den sie auch aus und trocknen sie; wenn sie ge-
ronnen und trocken geworden ist, Inndxriv (Pferde-
quark) /iiv xaUovoiv , die Molke der Milch be-
findet sich aber in der Mitte. Will man jedoch
das erste xalsovoiv auf die Skythen beziehen, so

muss man dies offenbar auch mit dem zweiten
thun; in diesem Falle aber musste der Autor auch
die tiijidxt) fur ein skythisches Wort erklart haben,
was nicht denkbar ist. Er scheint also die grie-

chischen Benennungen den skythischen substi-

tuiert zu haben. Galen (VI 272) glaubte denni
auch, dass das Wort davon herriihre, dass die B.,

soviel er wisse, meist aus Kuhmilch hergestellt

werde; auch Plinius (XXVIII 133) giebt dieselbe
Etyraologie, da die B. meist aus Kuhmilch bereitet

werde. Mag daher auch zvgog ursprunglich ein
turko-tatarisches Wort gewesen sein (s. Kase),
so war es doch langst bei den Griechen einge-
biirgert (Horn. II. XI 639; Od. IV 88. IX 219.
X 234). Ein anderes, vielleicht alteres Wort fur
B. war ,-itxegiov (Ps.-Hipp. de morb. mul. II 688. A

780. 782. Aret. p. 195. 240; dazu Kiihn p. 577.

609), den Phrygiern entlehnt (Erotian. 110, 15),

welches auch von Galen (XIX 131) mit povzvgov
identificiert wird; es scheint mit xaxvg und pin-
guis dieselbe Wurzel zu haben. Bei den Kypriern
soil die B. e?.<pog geheissen haben (Hesych.).

Bereitet wird die B. aus den fetten Teilen der
Milch (Gal. VI 270. XI 677), und zwar der Schaf-
und Ziegenmilch (Diosc. II 81. Plin. XXVIII 133),
meist aber (Plin. ebd.) der Kuhmilch (Gal. VI 683. J

XII 266. 272. Orib. coll. II 59, 3. Afit. I 2, 104.
Paul. Aeg. VII s. ydXa), die man falschlich fur die

fetteste hielt (Gal. VI 683. XII 266. Orib. Paul.

Aeg. aa. OO.), durch Verdichten derselben (Plin.

XI 239), indem man die Milch driickt (nsrn
prov. 30, 33, wo die Septuaginta wie an alien
Stellen des alten Testament, wo dies Wort vor-

kommt, fiovxvgov hat ; auch Clemens Alex, paedag.
I 6, 52 Dind., p. 128 P., ilbersetzt so Deuter.

32, 14), oder indem man sie in einem Gefasse f

bewegt, bis das Fett sich absondert (Diosc. a.

a. 0.). Herodot (IV 2) erzahlt, dass die Skythen
die von ihnen geblendeten Sclaven die Milch in

hOlzeraen Gefassen schutteln liessen; was sich
oben ansammle, schOpften sie ab und hielten
es fur wertvoller als das, was sich unten an-
sammle (s. z. d. St. V. Hehn Kulturpflanzen
und HaustiereS Anm. 47.) Ob man in dieser
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Weise die Gesamtmilch, wie es scheinen konnte,
oder nur den Rahm zu B. verarbeitet hat, muss
dahingestellt bleiben. Am ausfuhrlichsten, wenn
auch, was unwesentlich, vielleicht nur mit Be-
zug auf die Ziegenmilch, spricht dariiber Plinius
(XXVHI 133. 134), freilich nicht ohne ein stflren-

des Versehen: ,Man bereitet die B., wozu im Winter
die Milch vorher erwarmt wird, dadurch, dass
man sie durch haufiges Schutteln in langen Ge-

) fassen herauspresst ; zu den letzteren hat die Luft
nur durch ein enges Loch unterhalb der verstopf-
ten (durch einen Lappen verschlossenen) Offnung
Zutritt ; es wird ein wenig Wasser hinzugegossen,
damit die Milch sauerlich wird; was am meisten
zusammengezogen ist, schwimmt obenauf, und
dieses nennt man, nachdem es herausgenommen
ist, oxygala, das flbrige kocht man in TOpfen; was
obenaufschwimmt, ist butyrum, welches eine Olige
Beschaffenheit hat'. Offenbar miissen hier min-

) destens , wie schon Beckmann (Beitrage zur
Gesch. d. Erfindungen 1792, III 1, 286f.) und
Schneider (in seinem Commentar zu Col. XH 8)
gesehen haben, oxygala und butyrum oleosum
nattira ihre Stellen vertauschen. Denn unter
oxygala ist nach Plinius selbst (a. a. 0. 135; vgl.

Col. a. a. 0.) nur eine Art saurer Milch oder hier
vielmehr sauren Rahras zu verstehen (nach Anthi-
mus de observ. cib. 78 melca {id est lac) quod
aeetavertt); vgl. Gal. VI 689. X 468. Orib. coll.

ill 60. Apic. 308. Geop. XVHI 12, 3).

Im Gebrauch war die B. bei den Barbaren
viel mehr als bei den Griechen und Rflmern.
0. Schrader (bei V. Hehn a. a. 0. 158) halt
es fur sicher, dass die Indogermanen schon vor
ihrer Trennung verstanden hatten, die fetten Teile
der Milch, um sie als Salbe zu benutzen, abzu-
sondern, doch in der Heimat der Olive den Grie-
chen und ROmern allmahlich die Kunst verloren

gegangen sei. Die B. war bei den Barbaren
spater eine beliebte Speise und ein Zeichen von
Wohlhabenheit (Plin. XXVIII 133), sie salbten
sich damit (Plin. XI 239), besonders in kalteren
Gegenden, wo man keln Olivenol hatte (Gal. VI
684), so die Paioner im nOrdlichen Makedonien (mit
aus Milch gewonnenem 01 nach Hekataios bei

Athen. X 447 d), die keltischen Galater (die Frau
des Deiotaros nach Plut. adv. Colot. 4) und die Bur-
gunder (mit saurer B. nach Sidon. ApolL carm. 12, 6)

;

ebenso die xwoxeqiaXoi in Indien (Ktesias bei Phot,
bibl. 43 a 32 Bekk.). Bei einer Hochzeitsfeier in

Thrakien im J. 882 v. Chr. sassen an der Tafel

des KOnigs butteressende Manner (Anaxandrides
bei Athen. IV 181 b). Unter den schon von Ky-
ros fur die Tafel der persischen Konige bestimm-

ten Speisen wird auch MilchOl genannt (Polyaen.

IV 3. 32). In Indien gebrauchte man B. bei

Verwundungen der Elefanten (Strab. XV 705.
Ael. h. a. XIH 7); von der Westkuste Indiens
kam B. in der 2. Halfte des 1. Jhdts. n. Chr.
nach Agypten (Peripl. mar. Erythr. 14), denn
die dortige Gegend war reich daran (ebd. 41).

Auf dem Feldzuge des Aelius Gallus durch das
gliickliche Arabien bis zum heutigen Marib unter
Augustus erhielten die rOmischen Soldaten B.
statt 01 (Strab. XVI 781). Auch in der Umge-
gend von Meroe bediente man sich der B. und
des Tierfetts statt des Ols (Strab. XVII 821). Diese
Stelle vertrat die B. selbst in Lusitanien (Strab.

35
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III 155). Ein Rest phoinikischer Sitte mag es

gewesen sein, wenn am Tage der EiickkehT der

Aphrodite von Libyen nach dem Eryx die ganze

Gegend urn diesen nach B. duftete (Athen. IX
395 a). Einige unterworfene Volker machten zur

Zeit des Plinius das Brot mit B. an, indem sie

Sorgfalt auf das Backen verwandten (Plin. XVIII

105). Die Bemerkung, dass B., nuT in kleiner

Menge genossen, Hunger und Durst stille und die

18, 2. Scrib. Larg. 238. Diosc. Plin. a. a. 0.

Plin. XXVm 241. XXX 118). Zuerst flnden wir

sie als solches hei Frauenkrankheiten angewandt,

namlich mit andern Mitteln gegen Geschwure

oder Entziindungen der Gebarmutter (Ps.-Hipp.

II 564. 688. 731. 732. 749. 750. 751. 782.

Diosc. a. a. O. und II 84. Plin. XXVHI 252.

XXIX 37) und Verhartung des Muttermundes (Ps.-

Hipp. II 780. Theoph. Nonn. 208). Ferner wurde

Krafte erhalte, geht auf die Skythen (Plin. XI 10 die Geschwulst der Hirnhaut bei Schadelbruch
• ' " * ' ' '

'
' durch zerriebene Weinblatter in B. zuriickge-

trieben (Cels. VIII 4 p. 337, 4 Dar.; vgl. Diosc.

II 81). Gegen die Ruhr wurden Klystiere von

RosenOl und B. (Cels. IV 22) oder nur von B.

(Diosc. a. a. 0.; vgl. Ruf. Ephes. p. 333 Dar.) oder

mit Zusatz von Terpentinharz (Plin. XXVIII 205)

gebraucht; bei Stuhlzwang sollte der After durch

Rosenol und B. gekraftigt werden (Cels. IV 25);

bei Pehlern des Afters wurde sie mit andern Mit-

284, vgl. XXV 82. 83). Daher wird wohl auch

an fremde Volker zu denken sein, wenn es heisst.

dass frische B. auch statt des 01s der Zukost

und statt des Tierfetts den Kuchen beigemischt

werde (Diosc. II 81), oder dass man (of noXloQ

B. flir die Lampen verwende (Clem. Alex. paed.

I 6, 51 Dind., p. 128 P.). Denn wenn die B.

auch schon zu Solons Zeiten den Griechen be-

kannt gewesen sein mag, da er (bei Plut. Sol.

16) das verwirrende und egoistische Treiben der20teln angewandt (Diosc. II 84. Plin. XXIX 37,

Demagogen mit dem Verarbeiten der Milch, um
das Fett daraus zu entnehmen, vergleicht, so ist

doch von einem andern als medicinischen Ge-

brauch bei ihnen nirgends die Rede, auch da

nicht , wo man es am ehesten vermuten sollte,

wie bei den Komikern, Pollux, Athenaios, den

Geoponikern u. s. w. Galen (VI 272) nennt sie

daher yaQfiaxov. Nicht viel anders liegt die

Sache bei den Rflmern, von denen zuerst Celsus

vgl. XXVm 216). Dann gegen Geschwure der

Lunge mit Honig (Plin. XXVIII 194. Cass. Pel.

40 p. 92, 4 Rose
;
vgl. Theoph. Nonn. 133), und

auch allein bei Auswurf aus der Lunge (Aet. I

2, 104) oder gegen diesen allein (Gal. VI 273.

Orib. eup. II 1 B 13. Sim. Seth. p. 27). Gegen

Husten mit Speltmehl (Plin. XXII 124) oder

allein (Theoph. Nonn. 125. Sim. Seth. p. 27).

Pilaster von B. gegen Verletzungen (Diosc. II 81).

in seinem medicinischen Lehrbuche die B. er- 30 Geschwure (Plin. XXVIII 214) und mit andern

wahnt. So suchen wir sie besonders bei den Agrar-

schriftstellern (ausser bei Col. VI 12, 5, wo sie

ein Heilmittel schmerzhafter Stellen am Leibe

des Rindes bildet) und in dem Kochbuch des Api-

cius vergebens. Selbstverstandlich haben sie, wie

schon der Name und die erste Verwendungsweise

lehrt, den Gebrauch der B. zuerst von den Grie-

chen gelernt, dagegen die Sitte, ihre Kinder da-

mit zu salben, von den Barbaren (Plin. XI 239)

Mitteln gegen Geschwiilste der Blase (Ruf. Ephes.

p. 48). Frische B. gegen Ohrenleiden (Plin.

XXVIII 174. Marc. Emp. IX 108), besonders ge-

schwollene Ohrendrfisen mit andern Mitteln (Scrib.

Larg. 43. Plin. XXVHI 177) oder allein (Gal. XII

266. 273. Orib. eup. II 1 B 12. 13; lat. libers,

bei Daremb. VI p. 444. Aet, I 2, 104. Paul.

Aeg. VII s. v. Sim. Seth. p. 27). Gegen Bubonen

(ebd.). Gegen Anschwellung jles Zahnfleisches

Nichts Auffalliges hat es, dass die B. in dem 40 beim Zahnen der Kinder (ebd. Diosc. II 81. Plin.

Maximaltarif Diocletians vom J. 301 (IV 50) als

Marktware aufgeffihrt ist, da z. B. auch das der

griechisch-romischen Welt fremde Bier hier eine

Stelle gefunden hat (II 11. 12); dass es hinter

dem Talg, welcher allerdings nur von armeren

und weniger civilisierten Menschen statt des Ols

oder der B. zur Anmachung von Speisen ange-

wandt sein mag, und am Ende des Abschnitts

fiber die Fleischarten statt zusammen mit der

XXVin 257, vgl. 190) und andere Anschwellungen

im Munde (Diosc. Plin. aa. OO. Gal. XII 273).

Am meisten wurde sie nach den Angaben des

Plinius angewandt; dabei stimmt er grOsstenteils

mit Diosc. H 81 iiberein (vgl. noch XXVIII 160.

192. 203); er bemerkt auch, dass sie fur um so

wirksamer gehalten werde, je widriger sie schmecke,

und alte B. sehr vielen Compositionen zugesetzt

werde (XXVm 134; vgl. Sim. Seth. p. 27). Galen

Schafmilch und dem Weichkiise (VI 95. 96) ge- 50 und Spatere wandten sie weit seltener an. End

nannt ist, hat eine Parallele daran, dass der feste

Kase mit den Fischen zusammen genannt ist (V

11). Bliimner (D. Maximaltarif des Diocl. 81)

nimmt freilich an, dass es sich nicht um frische,

zum Essen brauchbare, sondern um conservierte

oder eigens zu andern Zwecken praparierte B.

handele. Der Preis ist iibrigens fur ein rOmisches

Pfund = 0,327 kg. auf 16 Denare (1 kg. auf

89 Pf.) angesetzt, der des Schmers, Talgs und

_.ch wurde die B. auch von den Tierarzten in

Gemisch mit andern Medicamenten bei verschie-

denen Krankheiten der Pferde, z. B. gegen Husten

(Pelag. 450. Veget, VI 9, 5. Hippiatr. 79) ge-

braucht.

Litteratur: V. Hehn Kulturpflanzen und Haus-

tieree 1894, 153—157. [Olck.]

Butua, alte, schon von Skyl. 24f. unter dem
Nanien Bovdoij (so auch Philo Bybl. bei Steph.

alten Kases auf 12. 6 und 12 Denare, also unsern 60 Byz. ;
Bov&oItj Etym. M. p. 207, 13) erwahnte.

heutigen Verhaltnissen entsprechend, wahrend der

Sextar = ll/
2 rOmisches Pfund OlivenOls (0,547 1.)

12—40 Denare kostete und dieses heute in Italien

nur etwa den dritten Teil des B.-Preises hat.

In der Medicin gait die B. vor allem als ein

erweichendes (Cels. V 15. Diosc. II 81. Plin.

XXVIII 134. Gal. VI 683. XII 266. 272) und Ge-

schwure fiillende? Mittel (Cels. V 14. vgl. VI

wohl von Griechen besiedelte Hafenstadt in Dal-

matien an der Strasse von Epidaurum nach Soo-

dra (Tab. Peut. Batua; Geogr. Rav. 208, 6. 379,

11. Guido 541, 23 Btidua. Ptol. II 16, 6), zu der

nach Steph. Byz. einst auch die Umgebung des

rhizonischen Meerbusens (Bocche di Cattaro) ge-

hfirte. Sie soil von Kadmos gegriindet worden

sein (Steph. Byz. Etym. M.; vgl. C. Mueller
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Geogr. Gr. min. I 31. O. Crusius Roschers Myth.
Lex. II 849). In rOmischer Zeit nach Plin. Ill

144 (Butuanum) oppidum civium Romcmorum.
Byzantinisch Bovxof!a (W. Tomaschek Mitt, der

geogr. Gesellschaft in Wien 1880, 550), jetzt Bu-

dua. Bei B. in Lastua wurde CIL III 6338 ge-

funden. Ob sich CIL III 8783: (duumjviro et

q(uin)q(uennali) munic. [. Jtuatium auf B. be-

zieht, ist fraglich. [Patsch.]

gefundenen, schlecht geschriehenen Inschrift CIL
XH 5832. Rochetin bei Allmer Revue epigr.

II 84 nr. 521 merkt an, dass eine bei Velleron

gelegene, heut ,Camp-Buisson' genannte Ortlich-

keit im Mitteklter Campus Buxonus geheissen

habe. Holder Altcelt Sprachschatz s. v.

[Dam.]

Buxeri s. Byzeres.
Buzara (Bov(aQa), Name eines Gebirges in

Butunti (Ablat. Butuntis Martial. II 48, 7 ; 10 Africa, das mit seiner westlichen Halfte zur Pro-

Accus. Butuntos ebd. IV 55, 29. Itin. Ant. 117

Budruntus. Tab. Peut. und Geogr. Rav. IV 35
Butuntos, wohl auch Accus.; Hieros. 609 mut.

Butontones; Einwohner Bvxovxlvoi auf den Mttn-

zen, Butunimenses bei Plin. in 105 ; Botontinus

ager Lib. colon. 262), Stadtchen in Apulien, an

der Via Traiana zwischen Rubi und Barium, jetzt

Bitonto. Im 3. Jhdt. v. Chr. pragte B. Munzen
(Mommsen Rom. Munzwesen 356. Garrucci
Monete dTtalia XCV 5—7. Katalog d. Berliner 20 22.

vinz Mauretania Caesariensis, mit seiner Ostlichen

zu Numidien gehOrte (Ptol. IV 2, 16. 3, 16).

Wird mit dem Djebel bu-Kahil (siidlich von Bou-

Saada in der Provinz Algier) und dessen Ostlichen

Fortsetzungen identificiert (Cat La Maurdtanie
Ce"sarienne 26; vgl. auch T is sot Geographic de
l'Afrique I 15). [Dessau.]

Huzeis (Bov£eig), Volksstamm im sudlichen

Teile des agyptischen Nomos Libya. Ptol. IV 5,

Miinzkabinets HI 218) und scheiut von einiger Be-

deutung gewesen zu sein; dagegen nennt es Mar-

tial a. a. O. als Beispiel eines armseligen Ortchens.

Lateinische Inschriften sind aus B. erst neuerdings

zu Tage gekommen, Ephem. epigr. VTII 75. 76.

[Hiilsen.]

Buturicas beim Geogr. Rav. IV 40 p. 297

= Bituriges (heut Bourges). S. Bituriges und
Avaricum. [Ihm.]

[Sethe.]

Huzensis (eivitas) in Africa. Ein episcopus

Buxensis wird im J. 411 erwahnt, Gest. coll.

Carth. I 208 (Man si Cone, collect. IV 159.

Migne XI 1346ff.). [Dessau.]

Bnzes. 1) Stammte aus Thrakien, war zu Be-

ginn von Iustinians Regierung als Jungling mit
seinem Bruder Kutzes Offizier der phoinikischen

Truppen, kam Belisar (s. o. S. 210) nach Mindon
gegen die Perser zu Hiilfe, wurde aber geschlagen,

Buvinda (Bovovivda), Fluss an der Ostkiiste 30 sein Bruder gefangen (Prok. Pers. I 13 p. 60 B.);

Hiberniens siidlich vom Vorgebirge Isamnium (Ptol.

II 2, 7), vermutlich die heutige Boyne oder Black-

water, an der Drogheda liegt. [Hiibner.]

Bnxentnm (Bov&vxov Ptol. Ill 1, 18; Bu-
xantia Mela II 169; Einw. Buxentini CIL IX
453. 482; Buxentia pubes Sil. VIII 585), ursprung-

lich IlvSovi (Strab. VI 253. Diod. XI 59. Steph.

Byz. Plin. n. h. IH 72; Ethnik. IIv^ovvtios), Stadt

in Lucanien, im nOrdlichen Winkel des Sinus Teri-

dann nahm er unter Belisar an der Schlacht bei

Daras teil; nach der Abberufung desselben ver-

teidigte er Martyropolis mit Erfolg gegen die

Perser (Prok. Pers. I 21). Nach dem Tode des

Sittas wurde B. nach Armenien geschickt, wo er

den Arsakiden Johannes durch List gefangen nahm
und tOtete (Prok. Pers. II 3 p. 162f. B.). Nun
wurde ihm allein vom Kaiser beim Wiederaus-

bruche des Perserkrieges interimistisch das Magi-

naeus, beim jetzigen Policastro (nach Strabon lag 40 sterium militum per Orientem anvertraut, das er

die Stadt an einem Fluss und Vorgebirge gleichen

Namens ; diese werden in lateinischer Form nicht

erwahnt). Die Stadt war 467 v. Chr. durch Mi-

kythos, Tyrannen von Messana gegrundet (Strab.

und Diod. aa. OO.) und hatte einige Bedeutung

als tJberfahrtsort nach Sicilien. Aus der Zeit der

Unabhangigkeit stammen die sehr archaischen

Munzen (Brit. Mus., Italy 283. Garrucci Mon.

dltalia CVIII 1-3) mit der Inschrift PVX0EM
auf der einen, MOA^^M (linksl. SwTvos) auf

der andern Seite. Die Grundung des Mikythos
hatte jedoch nach Strab. a. a. O. keinen langen

Bestand, und wir hOren erst wieder von Pyxus im
J. 197 v. Chr., wo die Deduction einer rOmischen

Colonie dahin beschlossen wurde (Liv. XXXII
29, 4. XXXIV 42, 6) . die im J. 194 zur Aus-

fuhrung kam (Liv. XXXIV 45, 2. Vellei. I 15).

aber schon 186 erneuert werden musste (Liv,

spater mit Belisar teilen sollte (Prok. Pers. II 6

p. 176f. B.); seine Unthatigkeit und seine Habsucht

scheinen die Lage der Romer in dem folgenden

unglucklichen Feldzuge (540) noch verschlimmert

zu haben (Prok. Pers. II 13 p. 210 B.). Im folgen-

den Jahre schloss er sich in Hierapolis ein und

vereinigte sich erst im J. 542 wieder mit der

Hauptmacht unter Belisar, da ihm dieser wegen

seines Verhaltens Vorwurfe machte (Prok. Pers.

50 II 20 p. 241f.). Im J. 554 flnden wir ihn (oder

Nr. 2) mit Bessas und Martinus an der Spitze

eines Heeres in Kolchis (Agath. II 19 p. 104 B.).

2) Buzes, der in der angeblichen VerschwO-

rung des Germanus fur diesen Zeugnis ablegte

und an der Spitze der von Iustinian den Lango-

barden gesendeten Hulfstruppen stand (Prok. Goth,

m 32 p. 415. Ill 34 p. 426 B.), kann mit Nr. 1

nicht identisch sein. [Hartmann.]

Buzygai (Bov^vyai) , athenisches Priesterge-

XXXIX 22, 4). In der Kaiserzeit erwiihnen es 60 schlecht , das zu dem altesten und vornehmsten

die Geographen (Mela und Plin. a. a. O. Geogr.

Rav. IV 32 p. 264 P.) und der Liber coloniarum

I 209. Als Magistrate erscheinen Duumvirn (CIL

IX 461); die Tribus war die Pomptina. Latei-

nische 'Inschriften aus B. CIL IX 459—461.

[Hulsen.]

Buxenus topischer Beiname des Mars auf

einer in Velleron bei Carpentorate (Gall. Narb.)

Adel Attikas gehOrte. Als mythischen Stamm-
vater verehrte dasselbe den Heros Buzyges, dem
die Einfuhrung des Ackerbaus und die Erfindung

des Pfluges in Attika zugeschrieben wurde (vgl.

den Art. Buzyges). Der ursprungliche Wohn-
sitz des Priestergeschlechtes war der Burgfelsen,

an dessen Abhang sich der heilige Ackerstreifen

ausbreitete, auf dem der Priester aus dem Ge-
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schlecht alljahrlich den leads agoxog vollzog, der

als Zeiohen fur den Beginn der Aussaat des Ge-
treides gait und pov£,vyiog genannt wurde. Das
Korn, das dieses Ackerland trug, war der Burg-
gOttin geweiht, Etym. M. s. Bovfyyia. Hesych.
s. BovCvyrjg. Bekk. An. I 221. Plin. n. h. VII
57. Schol. Aisch. II 78. Plut. Sull. 13; praec. con-

iug.42. C. Robert Herm. XX 378. ToepfferAtt.
Geneal. 136ff.; vgl. den Art. Aletrides. Durch

wurden, mit dem Mysterium der Erzeugung des
Mensehen in Zusammenhang gebracht worden.
Dieselbe Anschauung liegt der Symbolik der alten

Verlobungsformel zu Grunde: naidcov ht' ag6xq>

yvrjoicov didcQpi oovydt rr/v e/iiavxov dvyaxega (Me-
nandros: Kock CAF III 720). Wie der Buzyges
einst das erste Stierpaar unter einem Joch zu ge-

meinsamer Arbeit vereinte, so verbindet Zeus Te-
leios die Menschenpaare durch das Joch der ehe-

die Inschriften lernen wir, dass die B. ausser der 10 lichen Gemeinschaft mit einander, und die Nach-
Besorgung der heiligen oqoxoi noch andere kult
liche Functionen im athenischen Staatsgottesdienst

ausubten. Das Geschlecht war im erblichen Be-
sitz der Priesteramter des Zevg h> naXXadlu> und
des Zevg TeXetog. Das Priestertum des Zeus h>

IlaXXadtq) wird in einer Sesselinschrift des Dio-

nysostheaters erwahnt, CIA III 273, und auf einem
Steine unbekannter Provenienz, CIA III 71, dessen
Erklarung bisher noch nicht gelungen ist. Das

komroen des alten Ackerpriesters sind es, denen
die forterbende Ehre zu teil wird, seinen Kultus
zu besorgen.

Wie im Sacralwesen, so hat das B.-Geschlecht
auch im politischen Leben Athens eine hervor-

ragende Rolle gespielt. Der Sieger von Mykale
und Eroberer Yon Sestos, Xanthippos, und dessen
Sohn, der beriihmte Staatsmann und Feldherr
Perikles, haben zu den Mitgliedern dieses Geschlech-

andere Zeuspriestertum wird ebenfalls auf einer 20 tes gehort, Schol. Aristid. Ill 473. Wiewohl der
Sesselinschrift des Theaters namhaft gemacht: CIA
III 294 ieoecog Aids TeXeiov Boyivyov. Zeiis Te-
Xetog ist der Schutzgott der ehelichen Gemein-
schaft und wurde in dieser Function auch unter
dem Beinamen Zvyios verehrt (Hesych. s. v.). Wie
erklaren sich die Beziehungen der B. zu dem Kul-
tus dieses Gottes? Den Schliissel hierzu giebt
eine Bemerkung des Plutarch (coniug. praec. 42),
der im Anschluss an die Erwahnung der drei

Scholiast hier evidentermassen den Perikles mit
dem Demostratos verwechselt, von dem Eupolis
in den Afjfioi (Kock CAF I 282) redet, so liegt

doch kein Grund vor, zu bezweifeln, dass er die

Nachricht liber die GeschlechtsangehOrigkeit des
Perikles aus einer zuverlassigen Quelle geschOpft
hat, wie das mit seiner Angabe ilber die Abstam-
mung des Perikles mutterlicherseits der Fall ist

(ijr yag firjxgodev xu>v to KvXcoveiov ayos ixoitj-

heiligen oqoxoi der B. die Angabe macht : xov- 30 odvxotv). Das B.-Geschlecht war sowohl mit den
xojv de ndvxcov legwzaxdg eoxiv 6 ya/iqXiog ono-
gog xal agoxog em uia.iba>v xexvcaaet. Die Be-
bauung des Ackerlandes und die Aussaat des Ge-
treides sowie die wunderbare Entwicklung des
Keimes im Schosse der Erde ist in der Vorstel-

lung des griechischen Volkes schon in jener friihen

Zeit, als die erblichen Priestertumer geschaffen

Alkmeoniden als auch mit den eleusinischen Kery-
kes verschwagert. Cber die einzelnen AngehO-
rigen des Geschlechtes vgl. Toepffer Att. Geneal.
147ff. Wir kOnnen dasselbe bis auf Demainetos
verfolgen, der bei dem Redner Aischines II 78
erwahnt wird. Das genealogische Stemma der B.
ist folgendes:

Arriphron I. Hippokrates
(Alkmeonide)

Xanthippos I. ess Agariste

Perikles I. Tochter

Perikles II.

(Sohn d. Aspasia)

Xanthippos II. Paralos

Arriphron II.

f

Hippokrates II.

Telesippos Demophon Perikles III.

[Toepffer.]

Buzyges (BovCvyns). 1) Athenischer Heros,
Ahnherr des attischen Geschlechtes der Buzygai
(s. d.), in der Sage der alteste Pfluger, dem
die erste Beackerung des Landes am Fusse der
Burg zugeschrieben wurde. Er gait in Athen
auch fiir den Erfinder des Stiergespannes (Schol.

Aisch. II 78 BovCvyqg — 'Ad-tjvatoiv x&v n&Xai,
ooxig TiQtbxog £evyog e^evl-ev). Vgl. Hesych. s. Bov-
tvyns. Etym. M. s. Bovtryia. Bekker An. I 221.
Plin. n. h. VII 57. Sein Pflug wurde zur Er-
innerung an seine That als Weihgeschenk auf der
Burg aufbewahrt (Schol. Aisch. a. a. O.). Die
attische Sage schrieb dem Heros B. eine lange
Reihe gesetzgeberischer Acte zu, die mit der Ein-
fuhrung des Ackerbaus und den daraus sich erge-
benden Kulturfortschritten zusammenhangen. Die
Cbertretung dieser Gebote ward mit den /3ov£v-
yetoi dgai belegt. Vgl. Eupolis Aijuoi Kock FCA
1 282. Diphilos Ilaodotxos Kock II 561. Schol.
Soph. Ant. 255. Aelian. v. h. V 14. Cic. de off.

Ill 55. Varro de r. r. II 5, 4. Clem. Strom. II
50 503. J. Bernays Ges. Abh. I 277f.

Nach einer bis Aristoteles hinuntergehenden
Uberlieferung soil der Eigenname des ersten Acker-
priesters der Athener Epimenides gelautet haben.
Serv. Georg. I 19: Epimenides, qui postea Bu-
zyges dictus est secundum Aristotelem (Aristot.

frg. 342). Bekanntlich war Athen das Haupt-
wirkungsfeld des gleichnamigen Wundermannes
aus Kreta, den das Altertum mit dem atheni-

schen Ackerpriester und Ahnherrn des Buzygen-
60 geschlechts identificiert hat, vgl. Paus. I 14, 4.

Die Sage hat noch verschiedene Ziige erhalten,

die an der Gestalt des Kreters haften und auf
seinen Zusammenhang mit dem athenischen Acker-

heros hinweisen. Als Mutter des Epimenides gait

z. B. die Nymphe B/Aoxr) , die im Schosse der
Erde das Wunder des Wachstums der Vegetation

bewirkte , Suid. s. 'E.ttfievidtjg. Seine Nahrung
empflng das Kind durch die Nymphen des Feldes,
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deren Gabe es in der Hufe des Rindes geborgen

haben soil (Demetrios Magnes bei Diog. Laert. I

114). Diese Sagenbildungen erinnern stark an
verschiedene Znge aus dem Religionskreise der

autochthonen Burgbewohner , deren mythischer

Ahnherr in ahnlicher Weise von landlichen War-
terinnen erzogen worden ist. Es hat daher trotz

des Widerspruches von seiten bedeutender Gelehr-

ten grosse Wahrscheinlichkeit, dass die Gestalt

des altattischen Ackerpriesters mit der des Suhne !

schaffenden Wunderthaters aus Kreta urspriinglich

identisch war, und dass sich die Spaltung im Wesen
dieser Gestalt erst vollzogen hat, als ihr Name
mit bedeutungsvollen Begebenheiten der Geschichte

in Verbindung gebracht und zu Patendiensten

bei der Benennung litterarischer Erzeugnisse heran-

gezogen wurde.

Litteratur: Toepffer Att. Geneal. 136ff. H.
Diels S.-Ber. Akad. Berl. 1891, 387ff. O. Kern
Athen. Mitt. XVIH (1893) 195. 198. [Toepffer.] !

2) Beiname des Herakles, Suidas (vgl.W e n t z e 1

'EmxXrjoeig I 4). Lactant. inst. div. I 21, 36, wel-

cher die sonst zur Erklarung des Beinamens Bu-

phagos oder Buthoinas herangezogene Sage wieder-

giebt, dass Herakles auf Rhodos einem Pfliigen-

den ein Rind vom Pfluge nimmt, schlachtet und
verzehrt (Apollod. II 5, 11, 8. Konon 11. Philostr.

imag. II 24. Zenob. IV 95. Diogen. VI 15. Apostol.

X 71. Gregor. Nazianz. orat. IV 103. Tzetz. Chil.

II 385). Knaack Herm. XXIII 140 glaubt da-:

her, der Beiname B. bei Lactanz beruhe auf Ver-

wechslung mit fibvrpdyos oder fjovSolvag, wahrend
Toepffer Attisch. Geneal. 146, 4 darauf hinweist,

dass dem Herakles auf Rhodos ahnliche Sacra

galten wie die buzygischen in Athen ; unter Schmah-
reden wurden ihm ein Rind oder nach Lactant.

a. a. O. duo iuneti boves geopfert. [Jessen.]

Buzygion (Bov£vytov) hiess in Athen eine

der drei Statten der heiligen Pfliigung, die sich

unterhalb der Burg befand (Plutarch, praec. con-

iug. 42, wo 0. Mtiller Kl. Schr. II 165 feo
jcei.iv in t'.To Ttokiv corrigierte). Die von 0. M fil-

ler u. a. vertretene Annahme, dass dieses B.

mit dem Bukoleion (s. d.) identisch sei, ist nicht

mehr haltbar, da das Bukoleion am Nordabhang
der Burg lag, wahrend das B. vielmehr beim
Tempel der Demeter Chloe angesetzt werden muss,

wo sich das Feld der ersten Aussaat in Athen
befand (nach der von Kern Athen. Mitt. XVIII
193 publicierten Inschrift)

;
vgl. Kern a. a. 0. 198.

Preller-Robert Gr. Mythol. I 771.

[Wachsmuth.]

Byaoi (Bvdot), libysches Volk, bei dem ein

Mann iiber die Manner , ein Weib liber die Weiber
herrschte. Nicol. Damasc. frg. 133, FHG III 364.

[Sethe.]

Bybai (Bvficu), thrakisches Volk, Steph. Byz.

Vgl. Bib as t os. [Oberhummer.]
Bybassos (Bvpaooo;). 1) Alte Stadt und

nach Plin. n. h. V 104 Gegend in Karien, ost-

lich von Knidos. Von ihr hatten eine Landzunge
(yegodvijoos ly BvfSaooir]) und ein Meerbusen (Bu-

bassius sinus, die nordwestliche Ausbuchtung
des D&ridis sinus) ihren Namen, Herod. I 174.

Ephoros (frg. 88) bei Steph. Byz. s. Bvjiaaxog und
Bvpdoxtov. Diod. V 62 (Bovfiaaxog). Parthen.

Erot. 1 p. 298, 18 (Bvjlaoxos). Mela 1 16. Steph.

Byz. Ovid. met. IX 644 hat Bubosides nurus.

Movfiaoxog und Kvflaooog scheinen dieselbe Stadt

zu bezeichnen. T. B. A. Spratt nennt (Archae-

ologia XLIX 1886, 345) den Ostteil der knidischen

Halbinsel B. Die Ruinen der Stadt sucht er

3 km. sudwestlich von Emedschik, Ostlich gegen-

iiber von Akantbos. Nach W. R. Pat on bildeten

Akanthos, Bybassos und Syrna (?) eine Gemeinde
(Class. Rev. 1889, 422t). [Biirchner.]

2) Ein Hirte in Karien, der den dorthin ver-

schlagenen Podaleirios aus Sturmesgefahr rettete,

Eponyme der karischen Stadt Bybassos. Nach
Ephoros hiess der Hirt Bybastos, die Stadt By-
bastion. Steph. Byz. s. v. und s. Svgva.

[Hoefer.]

HyMe s. Byblis Nr. 4.

Byblis (BiflMg, Biftttdog, vielleicht karischen

Ursprungs oder Ilailk = [IlifmXis ?] und noch Ofter

BvfSUg). 1) Quelle bei Miletos in Ionien. Nach
der Sage ist B. (Nr. 4), die Schwester des Kau-
nos, in sie verwandelt worden. Aristokrit. bei

Parthen. erot. 11 (FHG IV 334f., 2). Ovid. met.

IX 665 : nigraque sub ilice manat. Schol. Theocr.

VII 115 (mit einem Heiligtum der Aphrodite nach

Schol.). Hygin. fab. 243. Paus. VII 5, 10.

2) BvflXis, Berg im mllesischen Gebiet, Schol.

Theocr. VII 1 1 5 ; Stadt ebendaselbst, Anton. Lib. 30.

[Biirchner.]

3) Alter Name von Melos nach phoinikischen

Ansiedlern, Steph. Byz. s. Mijlog.

[Oberhummer.]

4) Bvjttig (auch Bvfihg in den Hss.; BifiMg

u. a. Paus. Vn 5, 10. 24, 5. Parthen. 11. Demon;
BvjV.r] Steph. Byz. s. BvfiXos), Tochter des von

Kreta in Karien eingewanderten Miletos und der

Eidothea, der Tochter des KarerkOnigs Eurytos,

Nikand. bei Ant. Lib. 30, Tochter des Miletos

und der Areia (die nach Apollod. HI 1, 2 viel-

mehr Mutter des Miletos ist), Schol. Theokr. VII

115, Tochter der Tragasia, der Tochter der Ke-

laino, Nikain. bei Parthen. 11, oder der Kyanee,

der Tochter des Maiandros, Ovid. met. IX 451ff.,

Schwester des Kaunos (und Keladon, Schol. Dion.

Perieg. 825), welcher die Liebe zu ihrem Bruder

den Tod brachte. Und zwar ging nach der ge-

wOhnlichen Wendung der Sage die siindige Nei-

gung vonB. aus, so ausser.Parthenios (ot TtXeiovg !)

Steph. Byz. s. Kavvos und Eustath. Dion. 533.

Ovid. a. a. 0. Demon bei Crusius Analecta ad

paroem. gr. 135. Schol. Dionys. Perieg. 825.

i Nikand. bei Ant. Lib. 30, wahrend von Kaunos

die Liebe ausgehen lassen Nikainetos. Schol.

Theokr. VII 115. Kon. 2 und der sprichwOrtliche

Ausdruck Kavviog ega>g (Arist. rhet. II 25. Suid.

und Hesych. s. v. Steph. Byz. s. Kavvos. Diog.

Prov. V 71. Eustath. a, a. 0.) eben darauf hin-

weist. Nach der ersteren Form entdeckt B. dem
Bruder ihre Leidenschaft (durch einen Brief, Ovid),

er weist sie ab und wandert aus; gleicherweise

lassen die, welche die letztere Fonn vertreten,

I den Kaunos zum Teil von Milet fliehen, um nicht

der Neigung zu erliegen. Die zuruckbleibende

B. wird von Gewissensbissen gequalt und von

hoffnungsloser Liebe verzehrt; bei Konon und
Ovid verlasst sie ebenfalls die Heimat, um den

Bruder zu suchen; im iibrigen kann man bezfig-

lich ihres Endes mitRob.de Griech. Roman 95f.,

1 unterscheiden (ohne freilich diese Scheidung

auf alle Quellen ausdehnen zu kOnnen) a) Ver-
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wandlung ohne Selbstmord (Ovid und Nonnos
XII 546ff.: Verwandltmg in eine Quelle), b) Selbst-

mord ohne Verwandlung (so Parthenios). Bei

anderen wieder sind beide Wendungen verschmol-

zen, wie bei Ant. Lib., nach welchem B., da sie

ihrer Liebe nicbt Herr werden kann, von einem
Felsen sicb herabstilrzen will, aber von mit-

leidigen Nymphen in eine Hamadryade verwan-

delt wird. Dem Felsen entspringt nacb Ant. Lib.

eine Quelle, die bei den Umwohnern Thriine der

B. genannt wird; andere (Parthen. Konon, vgl.

Scbol. Theokr.) liessen diese Quelle aus den Thra-

nen der B. entstehen, andere (s. o.) sie in eine

Quelle verwandelt werden. Nach Steph. Byz. s.

BvfiXog hat das phoinikische Byblos von B. seinen

Namen
,
wogegen man (nach Schirmerin Roschers

Lex. s. v.) von einer karischen Stadt Byblis unter

Berufung auf Ant. Lib. irrtumlich redet (vgl. noch
Hyg. fab. 243. Myth. Vat. I 204).

Die Sage hangt mit den Traditionen des Aphro-
ditedienstes in der Nahe von Milet (vgl. Theokr.

XXVIII 4) zusammen, Preller-Eobert Gr. M.
I 374; dass in dem karischen Kaunos Eros ver-

ehrt wurde, ist bei Hesych. s. Kavviog "Ega>g wohl
nur auf kfinstliche Deutung des Ausdrucks zu-

riickzufuhren. Behandlung der Sage durch tra-

gische Dichter vermutete Dilthey Rh. Mus.
XXV 155 (vgl. Rohde 95, 1); sicher aber war
sie in der Alexandrinerzeit beliebter Stoff. Ausser

den Genannten hat nach der Randschrift zu Par-

then. 11 Apollonios (und der Historiker Aristo-

kritos) die Sage behandelt in der Kavvov xzioig,

worauf allem Anschein nach Konons in der Griin-

dung von Kaunos gipfelnde Erzahlung zuriick-

geht, s. Knaack Callimachea (Stett. 1887) 15f.

Hoefer Konon 50ff. Auch als Ovids Quelle hat
Knaack Analecta Alex.-Rom. 62f. einen alexan-

drinischen Dichter ermittelt, den auch Nonnos
benutzt hat. [Hoefer.]

Byblos (BvfiXog). 1) Stadt in Phoinikien (Bvfi-

Xog Strab. XVI 755. Mela I 12. Plin. n. h. V
78. VI 213. Ptol. V 15, 4. Dion. Perieg. 912.

Eustath. z. d. St. Geogr. gr. min. II 376. Avien.

descr. orb. 1071. Anon. orb. descr. 30 = Geogr.

gr. min. II 518; Priscian. Perieg. 854 byblin;

Tab. Peut. biblo; ebenso Itin. Ant. 148. Hierokl.

715, 10; Not. Episc. I 972 ed. Parthey BlfiXog;

Geogr. Rav. II 15 p. 89 Biblon; V 7 p. 357
Biblos. Guido 94 p. 525 ed. Pinder und Par-

they. Arrian. exped. Alex. II 15. Lukian. Dea
Syria 6ff. Malalas ChroD. VIII p. 21 If. Bonn.
Zosim. hist. I 58 p. 51 Bonn. Nonn. Dionys.

Ill 109f. Theoph. Chron. 1 352 Bonn. Philo Bvbl.

FHG IE 561ff. Euseb. praep. evang. I 10"
p.

43 Heinichen), zwischen Tripolis und Berytos, auf

einer Anhohe nicht weit vom Meere gelegen (Strab.

a. a. 0.). Nach Philo (a. a. 0. p. 568, vgl. Euseb.

a. a. 0.) und Steph. Byz. soil B. eine der alte-

sten Stadte der Welt und von Ba'al-Kronos selbst

gegriindet sein. Sie ist schon fruhe auf agyp- <

tischen und assyrischen Denkmalern genannt (Pa-

pyrus Ebers 1550 v. Chr. Kepni wahrscheinlich

= B.
;

vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Altert. I 221.

229) ; ihr alter phoinikischer Name lautete -wahr-

scheinlich Gibel (hebraisch Gebal Ezech. 27, 9)

und bedeutete ,Berg'. Daraus haben die Griechen
dann Byblos gemacht. Im alten Testament wer-

den die Gibliter fruhe als geschickte Steinmetzen

(I Reg. 5, 18) und Schiffsbauer (Ezech. 27, 9)
geriihmt. Seine Hauptbedeutung hat B. als hei-

lige Stadt des Adonis erlangt; von der GOttin

dieser ,Mysterienstadt' redet schon Papyr. Ana-
stasi I (vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Altert. I 250);
in B. hat sich die Astarte-Adonissage, die viel-

leicht von Babylonien herkam, ausgebildet, hat
sich von hier aus weiter verbreitet (namentlich

iiber Cypern) und ist hier mit der agyptischen
i Sage von Isis und Osiris verschmolzen worden
(Strab. Euseb. Lukian. a. a. 0., vgl. Plut. de Is.

15). Aus B. stammte Philo. Als Hafenplatz

war B. unbedeutend; doch wird die Leinwand
die es exportierte, geriihmt (Anon. orb. descr.

a. a. 0.). Wie andere phoinikische Stadte stand
auch B. unter eigenen Fiirsten, fiaoiXetg (Arrian.

a. a. 0.), deren verschiedene uns genannt werden.

Durch Hinrichtung des letzten derselben, Kinyras,

,befreite' Pompeius die Stadt. Vielleicht hangt
' damit zusammen, dass Malalas (a. a. 0.) die Griin-

dung der Stadt in die Zeit des Pompeius verlegt.

Spiiter verlor sie ihre Bedeutung. Im J. 529
wurde die Stadt durch ein Erdbeben zerstort

(Theoph. a. a. O.). Das heutige Dschebeil ist ein

unbedeutendes Dorf; die Ruinen stammen aus

dem Mittelalter; die Umgebung ist reich an Grab-
statten der mannigfachsten Art.

Mit B. ist hOchst wahrscheinlich das Aleobile

des Itin. Hieros. 583 identisch, das nicht so weit

siidlich wie Palaibyblos gelegen haben kann (s.

Alkobile). Dagegen hat Palaibyblos trotz des

Namens ,Altbyblos' mit B. nichts zu thun, da

es diesen griechischen Namen schwerlich einem
anderen Grunde verdankt, als dem, dass der phoi-

nikische Name an das griechische xdXai anklang.

Inschriften OIL III 180—182. Munzen mit der

Inschrift BYBLOY IEPAS s. bei Eckhel III

359f. Movers Die Phoenizier I 191ff. II 107ff.

Bitter Erdkunde XVII 60ff. Ren an Mission

de Phenicie 153—218. Pietschmann Gesch.

d. Phoenizier 46. B aedeker Paliistina undSyrienS

358. [Benzinger.]

2) Feste Stadt in Unteriigypten am Nil, die

sich im Aufstande des Inaros gegen die Perser

am langsten hielt. Ktesias 33 (bei Phot. Bibl.

cod. 72 p. 40b). Steph. Byz., vgl. auch Aisch.

Prom. 811, wo der Nil BvfiXivwv ogmv cbio ent-

springen soil. Es ist nicht unmOglich, dass dieses

B. urspriinglich der Ort des Osirismythus war
und erst spater missverstandlich das bekanntere

phoinikische B. daftir cingesetzt worden ist. Die
Lage ist unbekannt, die Identification mit dem
agyptischen Pr-Brst ,Haus der GOttin Brst' und
dem koptischen •Pelfae jetzt Belbeis (Brugsch
Diet, geogr. 197) ist durch nichts begriindet.

[Sethe.]

3) Von Aphrodite Vater der Kypros, nach
welcher die Insel genannt ist, Philosteph. (frg.

11) bei Constant. Porph. Themat. I 40, 1 Bonn,
(daraus Steph. Bvz. von Meineke erganzt).

[Hoefer.]

i) 'II fivfiXog, eine Sumpfpflanze. (Cyperus pa-

pyrus L.j hauptsachlich des alten Agyptens, aus

der u. a. das gewflhnliche Schreibmaterial des

Altertums (jdozr/g, eharta; s. d.) gewonnen wurde
und nach der deshalb von den Griechen das Buch
benannt wurde (JlifiXog, fiifiXlov; s. Buch). Das
Wort kommt in der Form eines adjectivisehen
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Derivatums sehr friih vor, bei Horn. Od. XXI 391

(xetzo d" in ai&ovatj SizXov veog dfitpieXioorjg fiv-

fiXivov, <5 g' sTtsdrjos frvgag xzX.) von einem be-

sonders iesten Schiffstau, das offenbar aus der

bastartigen Schale oder dem getrockneten ganzen

Stengel der Pflanze geflochten war. Die Etymo-

logie und damit die Heimat des Wortes steht

nicht fest; im Agyptischen ist es bis jetzt nicht

nachgewiesen, obschon die Pflanze selbst gerade

dort reichlich wuchs (vgl. z. B. Herod. II 92, 5f. 1C

Strab. XVII 799; s. spater). Mit der agyptischen

Papyrosstaude identiflciert sie auch Eustath. zu

Horn. a. 0., obschon nach ihm bei Homer nur

eine dem Papyros ahnliche (wohl in Griechenland

wachsende) Pflanze gemeint ist (ov to ex fiifiXov,

8 sou jzaxigov aiyvmiag, iXXa fioxdvr\g zivog eft-

cpegovg Ttaicbgty • oi 8e xavvdfiivov (paoiv, faegoi 8e

to in <piXvgag). Zunachst scheinen die Griechen

den Namen und die Producte der Pflanze B., be-

sonders haltbare Flechtwerke , von den Phoini- 2i

kiern empfangen zu haben. Man leitet das Wort

gewohnlich von dem Namen der phoinikischen

Stadt BvfiXog ab, welcher dem semitischen Stadt-

namen ,Gobel' (arab. El Kobyle; heute Djibe'il;

bei Jo. Phokas ZefieXez) trotz des abweichenden

Anfangsconsonanten gleichgestellt wird. Bei den

sehr alten Beziehungen der Sfiidt B. zu Agyp-

ten (s. P. de Lagarde Symmikta 1 105) erg&be

sich auch leicht, wie das agyptische Gewachs in

seinen Producten den Weg nach Griechenland 3

fand; an jenes denken auch bei der Homerstelle

zum Teil die modernen Erklarer (vgl. E. Buch-

holz Homer. Real. I 2, 230f. V. Hehn Kulturpfl. 5

466). Bei jener Herleitung des Wortes erklart

sich am einfachsten die Thatsache, dass von Hesiod

an (igy. 589) fivpXivog (bezw. (tipXivog) als Attri-

but des Weines oder einer bestimmten Weinsorte

sich findet, da die Weinkultur durch Semiten

nach Griechenland gelangte (s. V. Hehn 5 63f.

465f. und den Art. Bi§Xivog oivog). Dass 4

neben Agypten auch Phoinikien Flechtarbeiten

(Taue u. dgl.) von B. producierte oder wenigstens

hervorragenden Handel damit trieb , lehrt die

Nachricht Herodots (VII 25, 1; vgl. 36,4), dass

Xerxes die Lieferung von onXa (SvfSXiva zum Bau

der Briicke iiber den Hellespont den Phoinikiern

und Agyptern iibertrug. Herodot II 92, hi. {crjv

8k ftvpXov TTjV i.Tsrsov yevofiivrjv STteav avaajid-

oaioi ix twv iXeojv, to ftiv avco awrjg asrozdp-

vovxtg eg aX).o n rgcuiovot, to de xdrco XeXeifi- ',

aevov Soov re e.-ri .itjrvv tQcbyovai xai ntaX&ovoi

xtX.\ vgl. II 37, 4. 96, 2. V 58, 3. VII 25, 1 u. s.)

meldet vom B. als Pflanze Agyptens wesentlich

dasselbe, wie Spatere (z. B. Theophr. h. pi. IV

8, 2ff.) von dem Papyros. Nur seine Verwendung

zur Chartabereitung erwahnt er nicht ausdriick-

lich, obschon ihm (Ivfoos (bezw. ptfXog) im Sinne

von Buch ganz bekannt ist (s. V 58, 3). Bei

Theophr. a. 0. erscheint B. als der harte, bast-

ahnliche Teil der Papyrospflanze (avrog 8e 6 .id- •

xvoog Jtgog xXelaza %or)Oiuog • xai yag nXola .-rowv-

oiv avrov xai ex rfjg fiifiXov ioxia re nXexovoi

xai yjid&ovg xai eo&ijrd riva xai otgcofirdg xai

oyoivta re xai ezega nXetoi xai e/Kpaveozara brj

zoX; toe ftipXia); Papyros aber (im engeren

Sinne) ist fur ihn wie fur Plinius der einzelne

Stengel der Pflanze. Plinius n. h. XIII 71—73,

der den Theophrast fast wortlich ubersetzt, giebt

flljiXog mit liber wieder, hat aber den letzten Satz

xai lfi(p. — pifiXta gar nicht, so dass J. J. Sca-

liger Op. var. (Paris 1610) 34 sie fur einen spiiteren

Zusatz halt; in der That ist ausser jenem Um-

stand der Wechsel der Bedeutung fitfXog und

ptfiXia, die gerade aus dem zarten Innern des

Stengels hergestellt werden, etwas auffallig. Die

Beschrankung des Sinnes von B. bei Theophrast

hat wohl darin seinen Grand, dass den Griechen

» am friihesten und oftesten Flechtarbeiten aus den

zahen Teilen der Schilfpflanze vor Augen kamen

und auch die Charta ihnen als ein gleichartiges,

nur feineres Gewebe erschien. Strab. XVII 799f.

nennt wieder die gesamte, vor allem in Agypten

heimische Pflanze firing und unterscheidet von

ihr geringere und bessere Sorten (17 /tev ^sigcov,

jj 8i peXrtoiv, i? legaztxtf). Wir diirfen danach

annehmen, dass B. und Papyros im Grunde die-

selbe Pflanze bezeichnen. Letzterer Name ist nur

3 in wesentlich jungerer Zeit nach Griechenland

gedrungen; zuerst kommt er bei Theophrast a. 0.

vor, dann in der Septuaginta; unsicher ist die

Zeit des anakreontischen Gedichtes 30, 5 (Bergk

PLG III* 315); vgl. auch Phryn. eel. p. 303 Lob.

ndnvgog (Hs. jtdaeigog) • zondoeiev av ti? Alyv-

nziov ehai tovvofta '
. . . fjfieig 8k fttfiXov igovfiev

(vgl. dazu Rutherford New Phryn. [1881] 360f.);

und er bezieht sich anscheinend allein oder vor-

wiegend auf die im Nildelta (zumal seit der Ptole-

0 maeerzeit) besonders kultivierte Art des Cyperus

papyrus (s. u. Papyros). Verschiedene Sorten

unterschied schon Strabon a. 0., der ubrigens die

Papyrosstaude als eine vom B. verschiedene, in

Aithiopien heimische Pflanze behandelt (XVI 774).

Vielleicht beruht diese Angabe auf einer Quelle,

welche von dem Vorkommen und Gebrauch des

Cyperus papyrus in Oberagypten, dem Sitz der

altesten agyptischen Kultur, berichtete. Darin

findet vielleicht auch bei Aesch. Prom. Mtf.jEv&a

0 jiifiXlvmv ogibv omo ,
'irjOi oenzbv NeiXog etazozov

geog) der Name der 0. ogrj seine Erklarung; denn

auf den Bergen im Gegensatz zum Flussthal 1st die

Pflanze sicher nicht gewachsen, und als geographi-

schen Namen kennt man sonst die {SvfiXiva ogri in

Agypten nicht (s. jedoch oben Nr. 2). B. aus Indien

erwahnt Strab. XVII 823; Papyros aus den etru-

rischen Seen Strab. V 226 (nicht als Papierstoff;

vgl. Frz. Woenig Pflanz. im alt. Aeg. [1886] 126.

129); solchen aus Syrien Theophr. IV 8, 4 und

SO danach Plin. n. h. XIII 73, letzterer ausserdem

solchen aus dem Euphrat bei Babylon. Von neueren

Gelehrten unterscheiden gleichfalls mehrere Arten

des Genus Cyperus z. B. G. Wilkinson Cust.

of anc. Egypt. 2. ed. by S. Birch U 121f. 179.

406 u. s. w., namlich Cyperus dives und Cyperus

papvrus. H. 0. Lenz Bot. d. alt. Gr. u. Rom.

(1859) 269ff. spricht gar von funf Arten der agyp-

tischen Cypereen; vgl. V. Lore t La flore pha-

raon. (Paris 1892) 28ff. G. Cosentino Arch.

60 stor. sic. n. s. XIV (Palermo 1889) 135ff.

Eigentlich heimisch war der B., aus dem die

Charta gewonnen wurde, nur in Oberagypten,

bezw. Aithiopien (s. 0.). Von dort wurde er ver-

mutlich nach dem Nildelta verpflanzt und wuchs

da infolge menschlicher Pflege (vgl. Wilkinson

a. 0. 406. V. Hehn Kulturpfl. 5 250f. G. Maspero

Hist anc. d. peupl. de l'Orient class. [1895] 27,

vor allem s. Strab. XVII 800 n 8e pv/iXog ev-
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tav-&a iib> oil aoXXrj (pvsxai • ov ydg daxsixai xxX.)
in grosser Menge. Als jene aufhorte, verschwand
er auch wieder aus dem Delta und wachst jetzt
nur noch in Nubien und Abessinien wild (s. z. B
E. Marno Reise i. d. eg. Aquat. Prov. [18781 31*

Frz Woenig a. 0. 119ff.). R. Lepsius Chron.
d. Ag._(1849) 33 ist geneigt, das Verschwinden
des B. im Delta aus der durch die gesteigerte Pro-
duction sich ergebenden Erschopfung der Pflanze
zu erklaren. Gelegentlichen Misswachs des Papy-

1

rus erwahnt Plin. n. h. Xm 89; vgl. Herod. V
58, 3. Jedenfalls gedieh sie noch im 6. Jhdt.

Ti
C
o^'olAOTte° aufs uPPigste (Cassiod. var.

Al 38, 2if,).

(

Eine Beschreibung des B., sofern er mit dem
nanvQos identisch ist, giebt Theophr. h pi IV
8, 3 (vgl. Plin. n. h. XIII 71): rfezcu dk 6 jxd-
nvgog ovx iv pd&et xov vSaxog <LU' 6'aov iv dvo
ntjxsaiv, evhxxov 8e xal iv iXdxxovi. jxdxog fikv ofiv

*VS 4l£t)£ fy-ixov xagjxdg yugog dvdgdg evgwoxov, 2l

Hf/xos^ de vxsq dsxa nrjxetg yiexai de vneg xijg
yrjg avxrjg TtXaylag gl^ag elg xov nr\Xcn> xa&ieioa
[lies xa&ieig] Xenrdg xal nvxvdg, dva> Se xovg iza-
nvgovg xolovfievovg xgiywvovg, /leye&og cog xexga-
nrixug, xdfiTjv eyovxag dxgeiov ao&evij, xagnov de
oXcog ovdeva • xoixovg <5' draSidmoi xaxd noXXa
(tegy. Von der Verwendung des B. far Flecht-
arbeiten war schon mehrfaeh die Rede. Daneben
war das zarte innere Gewebe des unteren dicken
Teiles der Stengel ein sehr verbreitetes Nahrungs- i

mittel (ygl. Aesch. Hik. 761) in rohem, gekochtem
und gebratenem Zustande, indes wurde nur der
Saft genossen, die unverdauliche Pasermasse aus-
gespuckt (Theophr. und Plin. a. 0.). Die Wurzeln
gebrauchte man als Holz zum Brennen und fur
Gerate (ebd.). Uber die Preise des B., bezw. Pa-
pyros nach alten Quellen (als Nahrungsmittel an-
scheinend)_ handelt G. Lumbroso Rech s l'econ
pol. de l'Eg. [Turin 1870] 12, doch stehen bei
den Preisen mcht die Quantitaten; ebd. 132f
s. fiber die Verarbeitung der Pflanze.

Geschrieben wurde B. sowohl mit v wie mit 7.
Ersteres ist sicher die altere und auch die ur-
sprtingliche Schreibung des Stammworts und seiner
Derivata (vgl. u. a. Birt Buchw. 12, 3). Zwar stent
Horn. Od. XXI 391 nur in F post corr. (nach A.
Ludwichs Ausg.) ptpXog (ob infolge der atheni-
schen Niederschrift? schon ein altcs Lexikon kennt
lner beide Lesarten) und auch Hes. % 589
hat nur ein. Teil der Hs. pipXog (mit Etym. M.

!

p. 216); bei Herodot wiegt ebenso pipXog wie bei
Aristophanes (z. B. Av. 1024) pipXog in der Uber.
heferung vor; ebenso bei Platon (s. Birt a. 0)
zumal im Worte pipXiov. Birt u. a. sehen hierin
mit Recht den assimilierenden Einfluss der zweiten
Silbe (vgl. Herodian. jr. 6g&. II 482). Cod. 2
des Demosthenes hat zweimal pipXovg, zweimal
PipXiov, aber auch einmal PvpXtbiw. Die Unter-
scheidungsversuche alter Scholiasten

,
pipXog sei

die Pflanze, ptP'-og das Buch (Eustath. zu Horn. (
0. eyivovxo ydg cpaoiv [ygaytxoi jjiflXoi] <L-ro

Pvp/.wv alyvuxlcov) oder (nach Etym. M. 216, 39ff.),

Bvfaog sei die unbeschriebene, pipXog die beschrie-
bene Kolle, werden sehr richtig allgemein ver-
worfen; dagegen scheint Moer. Att. ed. Pierson-
Koch (1830) 88 Richtiges zu melden: fflUa 8cd
tov i, (bg nXdxcov, dxxixwg •

fivfiXia, dig Jtjftoo&e-
rtjg, xoiv&g (hx&g nach dem Anon, bei Pier son
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z. d. St. [die Angabe betr. Demosthenes ist aller-
dmgs durch unsere Hs. nicht bestatigt nach Koch
und s. o.]). Wiihrend die Griechen Kleinasiens
und der Inseln v aus dem .Semitischen iibernahmen,
wurde der Vocal in Attika zu hellem 1 umge-
wandelt wie in iioXijtog (Eustath. zu Od. XXI 390;
vgl. G. Meyer Gr. Gram. 2 106f. , anders Rich'
Meister Gr. Dial. I 47); vgl. CIA II add. lb
Z. 25 fflXfoy. Poll. VII 210f. hat haufig das

)Wort mit t aus attischen Autoren, doch ist die
hsl. Gewahr wie bei vielen andern Schriftstellern
noch unsicher. Durch die xoivrj kam spater das
altere v wieder zur Geltung, selbst in Athen (CI1n 465, 8. 478 d. 1. 480, 23; dazu s. oben
S. 406) und blieb darin in der hellenistischen
Periode; s. z. B. Herond. mini. Ill 90. Theop.
beim Auct. jr. $y>. 43, 2. Epist. gr. p. 632 Herch
CIA III 779. CIG 2448 vm 32 [aus d. 2/3. Jhdt.
v. Chr.; Ort?]. 3311 [Smyrna]. 3408 [Magnesia!

i 3641b 62 [Lampsakos]. 4741 [Ober-Agypten]. 6186
[Itahen?]). Es wurde so vom Lateimschen iiber-
nommen, bis der Anschluss an die attischen Klas-
siker auch der attischen Schreibung wieder die
Oberhand verschaffte (CIA III 716, 5 aus dem
J. 270 n. Chr; IGS I 2226. fjtpXaloig fur pifiXtoig
CIA III 48, 29),^was naturlich nicht auf einmal
und nicht bei alien Autoren geschah (tab. Geronth
des Ed. Diocl. in CIL III 819 col. 1 und 3 hat
wiederholt fSipXog); wiihrend z. B. Phryn. Att.

) a. 0. pipXov schreibt, hat Choerob. Ill 143 Gaisf.
PypXiov. Daher das grosse Schwanken der hsl.
Uberlieferung und auch der lateinischen Inschrif-
ten, in denen buhl, im Durchschnitt alter ist als
Inbl. Der fruhe Ubergang der Aussprache des
v zu i. im Griechischen und Lateinischen beforderte
wohl jene Entwicklung.' In den Hss. wurde ge-
wiss oft altes v durch 7 ersetzt; z. B. hat bei
Athen. XV 676 c. d, wo von der Pflanze die
Rede ist, cod. A (nach Kaibel) zweimal pipXog

i und einmal pipXcp; nach A. Ludwich Ind. lect.
Konigsb. 1893, 14 steht in einem Gedicht des
5. Jhdts. (Cod. d. 11. Jhdts.) fflnfmal pipXog,
zweimal fivpXog und einmal v als Correctur. In
gleicher Weise wurde von mir schon oben S. 406
das Schwanken der Schreibung dieses Wortes er-
klart gegenuber K. Meisterhans Gram. d. att
Inschr.a (1888) 22, welcher vielmehr auf die ver-
anderte Aussprache des p hinweist. Auffallend
ist freilich, dass in den agyptischen PapjTi sich

0 bis jetzt nur Beispiele mit 7 gefunden haben (iibri-

gens nicht aus sehr frtiher Zeit); vgl. z. B. Griech.
Urk. d. Berl. Mus. I nr. 2, 17 (pipXeibiov [209 n.
Chr.]). nr. 5, 18. 11, 2. 76, 1. W. v. Hart el Cb.
d. ag. Pap. Erzh. Bain. 66 und Arnn. 30, sowie
oben S. 406. Es muss danach in Alexandrien
die Beaction gegen die ionische Schreibung sich
besonders friih und stark geltend gemacht haben:
die Septuaginta hat Esdr. I 6, 20 PipXwcfvXa-
xioig (o. Var. bei Swete). [Dziatzko.j

0 Bydis (Bites), der letzte Konig der zweiten
Gbtterdynastie in Agypten, Manethos bei Euseb
arm. chron. p. 93, FHG II 526. Lepsius K0-
mgsbuch Quellentafel 3. Ob der bei Iambi, de
myst. Vin 5. X 7 genannte Priester Btxvg mit
dem B. identisch ist, wie Buns en vermutete
ist sehr fraglich. [Sethe.j

Byke {Bvxijg >j Xt'fivtj Ptol. ni 5, 9. Marcian.
II 38; Bttees lacm Plin. IV 84; Byces Val. Flacc
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VI 68), ein grosser Strandsumpf an der Ostseite
der Landenge Taphros (s. d., jetzt Perekop, tiirk.

Or .Graben'), welcher durch einen breiten Aus-
gang mit der Maiotis in Verbindung steht und
gegen Sudosten in den Flachteil der taurischen
Halbinsel tief eindringt, wo ihn eine sandige,
gegen Norden auslaufende Nehrung, petrosum dor-
sum des Plinius, die heutige kosa Arabat'skaja,
gegen die Maiotis abschliesst. Strabon VII 308
gebraucht fur dieses seichte Sumpfgebiet, welches 1

aus einem Gewirr von flachen, mit Halophyten
bewachsenen Inseln, Sandbanken und Lagunen
besteht, die infolge starker Verdunstung sehr salzig
sind, den Namen Sajcgd Xinvr)-. ,es ist der west-
lichste Teil der Maiotis, sehr schlammig und fur
zusammengenahte Boote kaum fahrhar, da die
"Winde den Morast leicht blosslegen; es gicbt darin
drei Inselchen, viele Untiefen und klippenartige
Stellen'. Der heutige

v
Name lautet russisch Gni-

loje more, ttirkisch Coruq-dengisi ,faules Meer'

!

oder Siwas. [Tomaschek.]
Bykelos (BvxeXog), Siiyonier. Er siegt in

Olympia zuerst von den Sikyoniern im Faust-
kampf der Knaben. Sein Standbild zu Olympia
von Kanachos dem Sikyonier, dem jiingeren, Paus.
VI 13, 7. Dieser Kanachos bliiht urn die 95.
Olympiade, Plin. n. h. XXXIV 50. [Kirchner.]

Bykes. Einen Fluss Bvxyg, Buees nennen
Ptol. Ill 5, 12. Mela II 2 und Plin. IV 84. 88;
er miindet auf der Nordseite in den Morastsumpf

«

Byke
; wahrscheinlich die heutige Nogaika, nach

anderen^die Molocnaja woda. [Tomaschek.]
Bykis {Bvxig), Ort (xio/ur/) in Agypten, ober-

halb Memphis im herakleopolitischen Gau, Cor-
pus papyr. Raineri I nr. LVI. XCII. [Sethe.]

Bylae (Tab. Peut. X 3 Miller, Bile beim Geogr.
Rav. II 12 p. 74, 19 Parthey), Ort in Kleinarme-
nien an der Strasse von Trapezus nach Satala.

[Ruge.]

_

Bylazora (BvXd^oga)
, grosste Stadt Pai- 4

oniens, den Zugang nach Makedonien von Norden
her beherrschend und deshalb von Philipp III.
im J. 217 v. Chr. erobert, um die Einfalle der
Dardaner abzuwehren, Pol. V 97, 1. Spater wird
die Stadt nochmals zum J. 168 v. Chr. genannt
Liv. XLIV 26, 8. Die von Polybios nach ihrer
strategischen Bedeutung geschilderte Lage der
Stadt scheint dem jetzigen Veles (BsXead, BeXeaoog)
= turkisch Koprulii (.Brack 1

) zu entsprechen, das
hOchst malerisch in einer kleinen Thalweitung des 5
Axios vor dessen Eintritt nach Obermakedonien
gelegen ist und einen wichtigen tbergangspunkt
ttber den Fluss bezeichnet. Leake North. Greece
HI 470f. Hahn Reise von Belgrad nach Salonik
166f. 250. [Oberhummer.]

Bylliake, Bjllidensis colonia, Bylliones s.

Byllis.
ByUis (BovXXig und BvXXig, z. B. Pint. Brut.

25, 2 xovg ntQi xijv BvX/.ida xdizovg), eine Stadt
in Epirus nova, bei Ptol. HI 11, 3 im Gebiet der
vermeintlichen Elimiotai als Kustenort zwischen
Aulon und Amantia angesetzt, vgl. Steph. Byz.
S. BvXXig • TidXig 'W.vgidog xaQa&aXaooia, x<ov fiixd
KsojcxoXifiov MvpfitSdvwv xxiofia; vielleicht war
damit ufsprunglich das ixivuov AvXcov (s. d. Nr. 16)
gemeint

, wie auch die inliindische Amantia eine
Bhede an der Kiiste besass; jedenfalls erstreckt
sich der ager Bullinns bis zur Kiiste, Liv. XXXVI

7 ; BvX).iaxrj hiess das Gebiet zwischen Apollonia
und Orikon, Strab. VII 316. An einen binnen-
landischen Vorort, den die Romer zur Colonie
erhoben und welcher fistlich von der Lagune von
Awldna am Unterlauf des Aoos (jetzt Voviisa,
Vi6sa) bei dem heutigen, am rechten Ufer gele-
genen Hugelorte Gradica oder Gradist'e lag, muss
bei alien sonstigen Erwahnungen gedacht werden.
Haufig wird B. mit Amantia verbunden: B. et
Amantia Caes. b. c. in 40; Bullidenses A man-
Ham ni 12; vgl. Plin. m 145 Apolloniae in
finibus celebre Nymphaeum acoolunt barbari
Amantini et Bulliones. BvXXioveg setzt als iUy-
risches Volk Strab. VII 326 nehen TavXdvxtoi;
Bulliones erwahnt Cic. ad fam. XIII "40, Bul-
lienses Cic. Pison. 40, Bidlmi Liv. XLIV 80;
Bronzemunzen aus der Zeit der epeirotischen Re-
publik (230—158 v. Chr.) mit der Aufschrift
BYAAIONQN xmd BYAAI2 s. Catal. Gr. Coins,

:0 Thessaly etc. 64. Head HN 266; ebenso iiblich war
das Ethnikon BvXXiSeTg Steph. Byz. Bei Gradica
wurde die Inschrift CIL III 600 gefunden, welche
von der via publiea spricht, quae a eolonia Byl-
lidensium per Astaeias ducit; vgl. Plin. IV 45
eolonia Bullidensis. BovXXlgfflut zuletzt Hierokl.
p. 653, 4 unter der Metropolis Dyrrachion an;
Felix Ejiioxojxog 'AjioXXoyvioLg xai BvXXidog unter-
schrieb die Acta synod. Ephes. a. 431 (I p. 1353.
1424 ed. Hard.) und in der Epistola episc. novae

OEpiri ad Leonem Imp. a. 458 erscheint Philo-
eharis episc. Bullidis (II p. 767). An Stelle des
antiken illyrischen Namens (vgl. Bulini in Dal-
matia) erscheint der slawische in den Not. episc.
HI 620. X 702 6 rgadndov. Uber die Ortlich-
keit vgl. Leake North.Greece I 35f. Gaultier
de Claubry Ann. d. Inst. 1863, 263.

[Tomaschek.]
Byltai {BvXxai), nach Marinus bei Ptol. VI

13, 3 ein Volk der sakischen Region, das von den
) Grynaioi und Toornai siidwarts bis zu den Da-
radai an der Indusbeuge und his zum Imavos
(Himavat) reichte; es bewohnte demnach das ent-
lang dem oberen Indus gedehnte Hochthal Bal-
tistan mit dem Vororte Skar.do 35° 20' nOrdlich,
75° 44' Ostlich und das Sigarthal. Bal.ti heisst
bei den Tibetern Bla.yul .Oberland' und Nang.kod
.innerer Bezirk' ; der Name diirfte jedoch eher der
Sprache der Buris von Yasin, Gilgit und Hanzu-
Nagar entstammen, wo wir Orte wie Baltit, BeI-

) tam u. a. vorfinden. Die Bewohner von Balti
sind namlich ein Gemisch von alteinheimischen
Buris, ferner von Bod oder Tibetern (s. Bautai),
welche das Land von Ladak aus erobert haben
und deren sehr rein erhaltene Sprache jetzt herr-
schend ist, und von zugewanderten Dardu (s. Da-
radai); sie sind schener, kraftiger gebaut und
intelligenter als die Ladaki; es herrscht bei ihnen
sorgfaltige Terrassenkultur, und sie ziehen aus-
gezeichnete Obstfriichte; sie haben den Islam an-

)genommen. Das Verhaltnis von Balti zu Bolor
lasst sich schwer aufhellen; der sinische Pilger
Hjuan-Thsang im J. 631 beschreibt das Land unter
dem Naroen Po.lu.lo, die Annalen der Thang a.

696. 715. 747ff. unterscheiden Gross- und Klein-
Pu-lu oder Po-lifl ; orientalische Chroniken. z. B.
Tarich-i-Kasidi (Journ. of the geogr. soc. XLVI
1876, 279), unterscheiden zwei Nachbargebiete
BeMr und Balti. Nach Cunningham, Vigne,
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Leitner und Biddulph heisst die Stadt Skar.do Byssatis s. Byzacium.

bei den Buris Balor, bei den Dardu Pulal, in Byssos (§vooog). Friiher verstand man unter

Citral Bulon, und die Balti selbst sollen sich Baloye diesem Worte nur Baumwolle (s. d.). E. Meyer

nennen [Tomaschek.] (Bot. Erlauterungen zu Strabons Geogr. 1852,

Bymazos (Bvfiatog), Stadt der Paionen, Ephor. 69) wollte unter der Pflanze, aus deren Binde in

XXVII frg. 148 (Steph. Byz.). [Oberhummer.] Indien anscheinend nach einem Bericht des Near-

Byne (Bvvri), eine MeeresgOttin wie Ino-Leu- chos (bei Strab. XV 693) B. zur Anfertigung sen-

kothea, Lykophr. 107. 757. Poet, anonym, in Etym. scher Zeuge gekammt werden sollte, vielleicht

M. 217, 4; daher nennt Euphorion frg. 91 das Calotropis gigantea B. Br. verstanden wissen.

Meer selbst pivrj, vgl. Hesych. Die alten Erklarer, 10 Doch beruht die Angabe wohl nur auf einer fal-

Etym. M. a. a. 0. und 564, 44 (vgl. 471, 27). schen Vorstellung Strabons von der Seide. Allein

Etym. Gud. 117, 8ft. Tzetz. Lykophr. 107. 757 stellen Langkavel (Bot. d. spateren Griechen 1866, 47)

das Wort zuin Teil mit fivdog zusammen. Nach stimmt Meyer bei, ini iibrigen aber halt er unter

Schol. Veron. Verg. Aen. X 76 erklarten einige Berufung auf Th. v. Heldreich (D. Nutzpflanzen

die dea Venilia als nympham, quam Graeei Griechenl. 1862, 31) B. iiberhaupt fttr Gompho-

Bvvrjv vocant. ' [Jessen.] carpus fruticosus E. Br. Doch sagt Heldreich

Byntha, Bvv&a (Btv&a), Stadt im inneren nur, dass diese strauchartige Pflanze auf den

Libyen (Gaetulia) oberhalb des Nigir-Flusses, Ptol. griechischen Inseln, namentlich auf Andros friiher

jy g 25. [Sethe.] von Fremden angebaut worden sein soil, urn die

Byrchanis s. Burcana. 20 Seidenhaare der Sanien zu benutzen, sich jedoch

Byriadas, Archon in Amphissa in einer del- heute dort nur verwildert finde. Sonst wissen

phischen Inschrift, Wescher-Foucart Inscr. de wir nichts von der technischen Verwendung dieser

Delphes 209. [Kirchner.] Pflanze. Von den beiden Forschern, welche sich

Byrigantum s. Brigantio Nr. 1. ' zuletzt eingehend mit der Bedeutung des Wqrtes

Byrrns, Fluss inEaetien, Fortunat. vit. Mart. B. beschaftigt haben, kommt H. Brandes (Uber

IV 648 (Noriea rtira petens, ubi Byrrus vertitur die antiken Namen und die geogr. Verbreitung

undis). Vgl. Paul. Diac. hist. Lang. II 13. Heute der Baumwolle im Altertum, 5. Jahresber. d. Ver.

die Ei'enz. Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. von Freunden d. Erdkunde zu Leipzig 1866, 100)

[Ihm.] zu dem Eesultat, dass der Ausdruck in den meisten

Byrsa. 1) Byrsa (Geogr. Eav. H 15 p. 87), 30 Fallen auf die Baumwolle bezogen werden dflrfe,

Ort in Syrien, zwischen Apameia und Bata. wahr- Herodot aber (II 86) ein auslandisches Fabricat

scheinlich identisch mit Bersera (s. d.) der Tab. unter dem Namen B. kennen mochte ,
welches

Peut. zwischen Apameia und Hierapolis. in Agypten teils aus reinem Linnen, teils mit

[Benzinger.] Baumwolle gemischt angefertigt worden sei. Da-

2) S. Karthago. gegen glaubt O. Schrader (Linguistisch-histor.

Byrsia (BvQala), Castell Illyriens (Proc de Forschungen zur Handelsgesch. und Warenkunde

aedif. IV 4 p. 282). [Patsch.] 1886, 208. 212), dass eine Beziehung zur Baum-

Byrtlion (Bvodov), von Iustinian befestigtes wolle fur B. erst im 2.-3. Jhdt. n. Chr. und

Stadtchen in der N&he von Amida, das bis auf erst durch die Bedeutung ,feinerer Stoff uber-

ihn bios von einem Erdwalle umgeben gewesen, 40 haupt' hindurch nachweisbar sei, das Wort viel-

Prok. aedif. II 4 (III 223, 11 Bonn.). leicht schon seit Strabon Seide (S. 209) und bei

[Baumgartner.] Tertullian (de pall. p. 45 [?]) das seidenartige Se-

Byryn (Bvqvv), Gebirg in Mauretanien (Ptol. cret der Pinna maritima bezeichnet habe (S. 210).

IV 2, 15), moglicherweise der Djurdjura (Cat In der That hindert das bereits erwahnte und

La Maurttanie Cesarienne 26). [Dessau.] unten naher zu besprechende Zeugnis Herodots

Bysbikos (CIA I 37 Z. 243. 257) s. Besbikos. es, fur seine und die nachste Zeit B. in der Be-

Bysios (Bvoiog), delphischcr Monat; sagog deutung von Baumwolle zu nehmen, wie sehr man

uQxsi Plut. qu. Graec. 9 (mit verkehrter Ablei- sonst geneigt sein mochte, sich ausschliesslich

tung). Er gehOrt der Ssvtsga etdftyvog an, Col- fur diese zu entscheiden. Erschwert wird die Be-

litz nr. 1928. 2086. 2225. 2307. Datumsglei- 50 antwortung der Frage auch durch den Umstand,

chung Collitz nr. 1444 = Bull. hell. V 43 iv dass die Alten Ofters die verschieden benannte

XaltUo . . . unvdg Avxetov , ev de Arf.cpoTg . . . Baumwolle nur als eine Art Linnen ansahen (Plin.

unvog Bvoiov. Sonst nr. 1704. 1858. 1859. 1873. XII 25. 38. 39. XIX 20. Arrian. Ind. 16, 1. Poll.

2284. Bull. hell. XVIII 84. Vgl. C. F. Hermann VII 75) und speciell B. mitunter nur als ein

Griech. Monatskunde 50f. Bischoff Leipziger weisses und sehr weiches Linnen, quod Graeei

Studien VII 351f. Mom m sen Delphika 75, 2. papaten (xaxnutbt) ?) cocant, erklaren (Isid. or.

281. Homolle Bull. hell. XIX 63. 64. XIX 27, 4. Corp. gloss, lat. IV 26, 9; vgl. 601,

[Kubitschek.] 25; dagegen byssina Candida eonfecla ex quo-

B\snsiioi(BvoraToi), Zweig der Bebrykes, Steph. dam genere lini grossioris , Isid. XIX 22, 15).

Byz.* ' [Ruge.] 60 Doch sieht Brandes (S. 92) deshalb keinen Wider-

Bysnos, Konig der nach ihm genannten Bys- spruch darin , wenn nach andern (Herod. II 37.

naeer" eines Stammes der Bebryker, von Hos ge- Plut. de Isid. et Os. 3. 4. Mart. XH 29, 19. Iuv.

totet, Steph. Byz. s. Bvavatot, identisch mit dem VI 533. Apul. met. XI 10; de mag. 56j die Klei-

Bebrykerkonig Byzes (Byzos?) bei Konon 12. dung der agyptischen Priester von Linnen, nach

[Hoefer.] Plinius (XIX 14) aber von Baumwolle (gossy-

Byssa, Schwester des Agron, welche in den pium, xyloti) gewesen sei, da dieser hinzufiige,

Vogel der Leukothea verwandelt ward, s. Agron dass die aus dieser Baumwolle gefertigten Linnen

Nr. 1. [Hoefer.] (Una) xylina genannt wiirden.
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Die Herleitung des Wortes tragt ebenfalls

nichts zur Aufklarung bei. Die von Brugsch
versuchte Ableitung aus agyptisch pek, peeh
(Allg. Monatsschr. f. Wissensch. u. Litt. 1854,

635) und seine spatere Erklarung aus pa-Ses, pi-

Sos, d. h. is mit dem Artikel (Hieroglyphisch-

demot. Worterb. 515) hat ebenso wenig Zustim-

mung gefunden wie die von W. Prellwitz (Etym.
Wfirterb. d. gr. Spr. 1892, 55) versuchte Zusam-
menstellung mit nhd. Kaute (zum Spinnen ver-

arbeiteter Flachs) zu einer europaischen Grund-
form gudkios. Vielmehr erscheint am nahelie-

gendsten die Herleitung von hebr. bux,(0. Schra-
der bei V. Hehn Kulturpfl. u. Haustiere<s 1894,

186. H. Lewy_ Die semit. Fremdw. 1895, 126).

Doch ist man sich Uber die Bedeutung des hebrai-

schen Wortes ebenso wenig klar, besonders, wie

es sich zu dem alteren Worte shesh und dem nur
einmal (Esth. 1, 6) vorkommenden karpas stellt;

die Septuaginta iibersetzen die beiden ersten WCr-
ter sowie ehur (wohl ein weisses und zartes Linnen)

mit /J., bezw. ftvaotva, karpas mit xaondoiva. He-
sekiel gebraucht shesh von einem Stoffe aus Agyp-
ten (27, 7), buz von einem aus Syrien (ebd. 16).

Von der in Iudaia gezogenen B. behauptet
Marquardt (Privatleben d. E. H» 482, 3), dass

sie weder Flachs noch eigentliche Baumwolle sei,

sondern von einer noch jetzt in den Kiistenge-

bieten des mittellandischen Meeres gezogenen
krautahnlichen Staude komme, welche jahrlich ge-

sat werde. Warum diese Staude nicht eine Gos-

sypium art sein soil, ist nicht zu ersehen, wenn
man bedenkt, dass das Gossypium sehr verschie-

dene Formen annehmen kann. Zwar beruft sich

Marquardt auf eine Beschreibung der Pflanze

aus dem J. 1574 in ,Eeisen und Gefangenschaft
Hans Ulr. Kraffts, herausg. von Hassler 1861,

99f.'; doch ist die von Kraft, einem jungen Ulmer
Kaufmann , bei Tarabulus in Syrien beobachtete

und teils weisse Baumwolle, teils Buschweiss ge-

nannte Pflanze zweifellos Gossypium herbaceum
L. gewesen. Nach ihm ist der Same in der Eunde
und der Farbe dem Hanfsamen sehr ahnlich, nur

fast noch (einmal) so gross und wird anfangs Marz
gesat, die Pflanze tragt ein lustiges zerteiltes

Kraut (Blatt) , eine weisse , bisweilen gelbliche

Bliite mit einfachen Blattern wie die Feldrosen,

welche bei uns zwischen den Hecken wachsen,

und wenn solche voriiber, wachsen hernach grime
KnOpfe so gross wie bei uns die einfachen ge-

,

meinen Olmagen (Mohnkapseln) ; . . . gegen den
Herbst fangt der grflne Knopf an gelb zu werden
und wird von der Sonne so stark getrieben, dass

er sich kreuzweise aufthut und man die Wolle
herauswachsen sieht; aus den reifen und abge-

rissenen KnOpfen raumen Weiber und Kinder die

Wolle aus und klauben den Samen aus der Wolle,

deren gemeiniglich vier [?] gefunden werden ; der

Same wird wieder aufs andere Jahr gebraucht,

die Wolle aber den venedischen und franzOsischen i

Kaufleuten verkauft und zu uns Christen ge-

ftihrt. Movers (D. Phonizier II 3, 218), welcher

iibrigens die hebraische B. fiir eine Baumwollen-
pflanze.halt, hebt nur hervor, dass diese nicht

mit dem Baumwollenbaum zu verwechseln, son-

dern als die noch jetzt in dem Kiistengebiet des

mittellandischen Meeres gezogene krautahnliche

Baumwollenstaude anzusehen sei. Er citiert auch

eine Stelle (S. 219, 55), in welcher Jacob de Vi-

triaco, Bischof von Akka, der sich in den J. 1217
—1229 im Orient aufhielt, die Baumwollenstaude
beschreibt (I 85 in Gesta Dei Francorum p. 1099).

Sie lautet: Sunt ibi praeterea arbusta quaedam,
quae seminantur, ex quibus eolligunt bombaeem,
quam Franeigenae eotonem seu eoton nominant
et quae est quasi medium inter lanam et linum.

Von den Griechen erwahnt schon Aischylos

) die B. , sofern nach ihm (Sept. 1039) Antigone
ein §vamvov nknXaifia und (Pers. 125) die per-

sischen Frauen zur Zeit des Xerxes flvooivoi ni-

Tikoi tragen. Dem entsprechend werden im alten

Testament (Esth. I 6) Tucher von karpas, ge-

fasst in Schnlire von 6t<», gelegentlich der SchilT
derung eines Gartenfestes , welches dieser Konig
in Susa gab, erwahnt. Seine Seesoldaten ver-

banden einem im thermaeischen Meerbusen ge-

fangenen Griechen seine Wunden mit Binden von
) B., aivdovog ^vaotvijg (Herod. VII 181). Der Ver-

fasser der ps.-hippokratischen Schrift de sterili-

bus (III 19 K.) empfahl bei Scheidenverschluss

Wolle in eine Mischung von Griinspan, Stiergalle

und Schlangenfett zu tauchen, diese in B.-zeug,

o&dnov fivoaivov, welches mit Honig bestrichen

sei, zu hiillen und das Ganze in die Scham zu

stecken. Ein anderes Mai (ebd. II 641) sollte

dazu keine Wolle und nur 6&6rwv genommen
werden. Dass aber Baumwolle fiir die angegebe-

• nen Heilzwecke durchaus unbrauchbar sei, kann
man nicht behaupten. Dagegen kann aus diesem

Grunde schwerlicK B. urspriinglich ein Farbstoff

gewesen sei, wie man aus einer Stelle des Empe-
dokles (bei Plut. de defectu orac. 41) schliessen

kOnnte und obwohl die B. dafflr von spatern Er-

klarern ausgegeben wird (Hesvch. Suid. Etym. M.
217, 20. Zonar. Mosehop. in F'abricius Bibl. Gr.

XII 306). Das grosste Bedenken aber dagegen, dass

die genannten Schriftsteller und andere, welche

in alterer Zeit von B.-Gewandern sprechen (Soph,

bei Dion. Hal. ant. I 48. Eurip. Bacch. 819.

Theocr. II 73) unter B. Baumwolle verstanden

hatten, muss die Angabe Herodots (H 86) er-

regen, dass die Agypter ihre Toten mit Streifen

aivdovog pvooivtjg eingehiillt hatten, wie auch nach
Diodor (I 85) Isis die Eeste des Osiris in B. ein-

gehiillt haben soil. Denn durch mehrere mikrosko-

pische Untersuchungen von Mumienumhullungen
hat sich ergeben, dass diese aus Leinwand be-

standen (s. dariiber bes. Brandes a. a. O. 99 und
J. Wiesner Mitteilungen aus d. Samml. der Pa-

pyrus Eainer, II u. Ill 1887, 192f.). Nun sagt

freilich Pausanias (X 32, 16), dass die Phokenser

bei einer Isisfeier die zu verbrennenden Opfertiere

nach agyptischer Art in Streifen von Leinen oder

B. hullten, so dass die Behauptung Herodots viel-

leicht nicht fiir alle Mumien richtig sein mag,

wahrend andrerseits noch immer die Moglichkeit

vorliegt, dass an erhaltenen Mumienbinden auch

Baumwolle gefunden werden kann. Jedoch wird

die Unwahrscheinlichkeit, dass Herodot unter B.

Baumwolle verstanden habe, noch dadurch erhoht,

dass er da, wo er sicher von dieser spricht, sie nicht

B. , sondern Wolle von den/ Baumen ,
eiqiov asio

g~v'/.ov (HI 47) oder ano Sevdoearv (III 106) nennt,

wie auch andere sie Wolle nannten (Theophr. h.

pi. IV 7, 7. Strab. XV 693. Verg. georg. II 120.

Pomp. Mel. Ill 62. Ulpian. Dig. XXXII 70, 9.



1111 Byssos Byssos 1112

Martian. Cap. II 114). Die Kopfkissen von B.,

welche sich ein uppiger koniglicher Jiingling auf

Paphos zur Abwehr der Hitze unter den Kopf legte

(Klearchos von Soloi bei Athen. VI 255 e) , und
das grosse B.-Segel von dem wunderlichen Pracht-
schiff des Ptolemaios Philopator (ebd. V 206 c)

lassen wohl keinen Schluss auf ihren Stoff zu.

Dagegen glaubt Schrader (Porsch. I 208) ein

unzweifelhaftes Zeugnis dafiir, dass B. feines Linnen
bezeichne, in der Inschrift von Bosette vom J. 197
zu finden, in welcher die SSovia §vaatva, welohe
die Priester des Tempels an den koniglichen Hof
lieferten, dem hieroglyphischen pek entsprechen
(nach Brugsch a. a. 0. 634; griech. Text im
CIG III 4697 Z. 17, mit tbers. u. Erklarung bei

Letronne Recueil des inscr. gr, et lat. de l'Egypte
I 244 Z. 28. 29). Das letztere identificiert er

nun (S. 195) mit kopt. ipwx = griech. cptisoaav,

welches grobe Leinwand (auch Segeltuch) bezeich-

net, und beruft sich dabei auf Ad. Erman (in

Bezzenbergers Beitragen VII 1883, 337), doch
behauptet dieser nur, das B. = agypt. Ss, kopt.

Sens sei, ohne die Bedeutung dieser Wflrter an-

zugeben. Demnach bleibt es doch auch fraglich,

ob pek, wenngleich der Bedeutung nach identisch

mit B. und mit Ss , Flachs oder Leinwand be-
zeichnet habe. Denn dass aus pek hervorgegangene
koptische tpcox bezeichnet nur ein pallium, ein
Stoff wird nirgends dadurch angegeben (Brugsch
a. a. 0.). Fur die Gleichung des <pa>x mit cpwa-
ocov spricht aber nur die Angabe des Pollux (VII

71), dass (pmacov ein agyptischer y_ix<av aus dickem
Lein sei. Bedenken erregen muss es ferner, dass,

wenn B. mit (pcoawv identisch ware, jenes einen
groben, ordinaren Stoff bezeichnet habenmlisste;
auch kOnnte man erwarten, dass in der genannten
Inschrift pek mit cpdxsowv ubersetzt ware. Zu
beachten ist vielleicht noch, dass in den Hiero-

glypheninschriften schenti oder schint zwar zu-

nachst keinen Stoff, sondern einen Schurz , der

aber aus Baumwolle gefertigt war (nach Brugsch
633), dagegen huma Lein (Leinwand) bezeichnete
<Wt>nig D. Pflanzen im alt. kg. 1886, 184).
Alsdann beruft sich Schrader (208) auf Joseph,
ant. Iud. HI 153, wo dieser von dem ketonet

shesh , welches der jiidische Priester trug (Exod.

28, 39), sagt: ,t'ber diesem (dem Schamkleide)
tragt er ein leinenes Kleid von doppeltem B. -Stoff;
es wird ye&ofievri genannt, dieses bezeichnet aber
linnen, denn yj&wv nennen wir (im Chaldaeischen)
die Leinwand'. Auch nach Philo (de somn. I 37)
legte der Hohepriester, wenn er das Allerheiligste

betrat, ein leinenes, von reinster B. verfertigtes

Gewand an. Doch das hebraische ketonet wird
wie das griechische yixdyv in der erhaltenen Lit-

teratur nicht in der ursprunglichen Bedeutung
von ,Lein, leinenes Zeug', sondern ,Leibrock' ge-

braucht (vgl. Schrader a. a. 0. 193. Lewy a.

a. 0. 82), wahrend die Leinwand im Hebraischen
den besondern Namen pisehtim hatte. "Wie dem
aber auch sei, so kOnnen die beiden judischen
Schriftsteller immerhin ein baumwollenes Kleid
als ein linnenes bezeichnet haben, sowie griechische
und rrimische Schriftsteller die Baumwolle als eine
Art Lein angesehen haben, d. h. sie konnten von
linnenen Kleidern aus Baumwolle reden. Im neuen
Testament kleidet sich ein Beicher in B. (Luc.

16, 19) und wird Babylon als Stapelplatz dafiir

geschildert (Apoc. 18, 12. 16). Plutarchos (de

Pyth. or. 4) hebt hervor, dass die Gewebe von
Seide und B. zugleich fein und fest seien; nach
ihm (Is. et Os. 39) hullen die agyptischen Priester

die goldene Kuh, das Abbild der Isis, an einem
Trauertage in ein schwarzes B.-Gewand. Apuleius
lasst einen Jiingling im Traum die Isis, welche
mit feiner B. angethan ist, sehen (met. XI 3)

und dann selbst mit einem prachtig gestickten

10 B.-Kleide in deren Tempel zu Kenchreai erschei-

nen (ebd. 24).

Schon im 1. Jhdt. n. Chr. soli aber die B. in

Elis gewachsen sein, unter den Linnenarten die

zweite Stelle eingenommen haben, bei den Frauen
sehr beliebt und zuerst dem Golde gleichwertig
gewesen sein (Plin. SIX 20). In der Stadt Elis

befand sich ein Erzbild, dem man ein wollenes,

ein linnenes und ein Gewand von B. umhing (Paus.

VI 25, 5). Die meisten Weiber in Patrai lebten

20 von ihrer Verarbeitung (ebd. VDI 21, 14). Die
B. wuchs ausser in Elis in keinem anderen Teile

von Hellas und war ebenso fein wie die in Pa-
laestina, nur nicht so gelb (ebd. V 5, 2). Hier
war der Boden nicht zum wenigsten geeignet B.
hervorzubringen ; wer irgend dazu geeignetes Land
besass, besate es mit Hanf, Lein und B.; Seiden-

faden freilich wurden nur von den Seren zu Klei-

dungsstiicken verarbeitet (ebd. VI 26, 6). Da
hier offenbar von den vier wichtigsten GeweDe-

30 stoffen die Bede ist, welche die Grieehen abge-

sehen von der Wolle der Schafe kannten, so liegt

es doch sehr nahe, hier unter B. die Baumwolle zu
verstehen. Eine sehr wichtige Notiz fiber B.
bringt auch Pollux (VII 75) in dem Abschnitt
fiber (Svooiva. Er sagt: ,Die B. ist eine Art
Lein bei den Indern. Es wachst aber bereits

auch bei den Agyptern eine Art Wolle an einem
Holzgew&chs, aus welcher sie die Kleidung ver-

fertigen, von welcher man eher sagen mCchte,
40 dass sie abgesehen von der Dicke einer linne-

nen ahnele, denn sie ist dicker' (vgl. Isidor.

XIX 22, 15). Dann beschreibt er ganz unver-

kennbar dieses Holzgewachs als eine Gossypium-
art (Goss. arboreum L.) und setzt noch hinzu,

dass man fur die Gewebe aus der wollartigen

Masse den Einschlagfaden , aus Lein die Kette
bilde. Da hier die indische B. nur als eine Art
Lein bezeichnet wird und die agyptische Baum-
wolle aucb zu den fivaaiva gerechnet wird , so

50 kann doch hier mit B. iiberhaupt nur Baumwolle
gemeint sein, obwohl z. B. A. Wiedemann
(Herodots 2. Buch 358) , ohne freilich auf die

Sache naher einzugehen, die indische B. fur Lein-

wand erklart. Ebenso deutlich spricht Philostra-

tos in der auf friiheren Quellen fussenden Schrift

fiber das Leben des in der 2. Halfte des 1. Jhdts.

n. Chr. lebenden Apollonios (vit. Apoll. II 20, 1

und bei Phot. bibl. 324 b 35f.) von der Baum-
wolle: ,Man sagt, die jenseits des Indus Wohnen-

60 den hatten Kleider von einheimischem Linnen . . .,

mit B. kleideten sich die Vornehmeren, die B.

wachse aber auf einem Baume , dessen Stamm
dem der Weisspappel und dessen Blatter denen
der Weide ahnlich seien. Apollonios sagt, er habe
sich fiber die B. gefreut, da sie einem braunlichen

(oder grauen) abgetragenen Mantel (wie ihn Philo-

sophen trugen) gleiche. Auch nach Agypten wird
die B. an viele Tempel verkauft'. Zwar ist die
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Beschreibung der Blatter falsch, da diese bei Gos-
sypium gelappt sind, die Parbe aber erinnert an
die gelbbraune Nankingbaumwolle. Auch sagt
der Verfasser des Peripl. mar. Erythr. 41 , dass

die Gegend um den Busen von Barygaza viele

Baumwolle, xagxaaoe, und daraus verfertigte ordi-

nare indische oftovta (Baumwollenstoffe nachS ch r a-

der a. a. 0. 207. 211) hervorbringe. In einem Ver-

zeichnis zollpflichtiger auslandischer Waren wohl

lich?) aus Gewebe von weisser B. zu sein schien'

(vestem peplumque laetis instar fulgidum dedit,

quod vel ex ilia herbarum felicium lana, qua
indusiari perhibent Indioae prudentiae vates ac-
eolasque montis Umbraeii et quantum u&us
eius telluris apportat ex eandentis byssi neti-

bus videbatur). In einer Glosse des 8. oder
9. Jhdts. (Corp. gloss, lat. V 424, 12) ist ganz
deutlich Gossypium arboreum mit den Worten

aus den J. 180—192 (Dig. XXXIX 4, 16, 7) 10 bezeichnet Byssus in terra affrieana ereseit in
werden opus byssinum, earpasum, vela tineta

earbasia und maroeorum lana aufgeftthrt. Hier
scheint doch earpasum neben vela earbasia eine

Art Leinwand zu bezeichnen, fur maroeorum lana
hat man zwar arborum lana lesen wollen, doch
kOnnte man vielleicht auch amorginorum lana
lesen, so dass dann fur opus byssinum die Be-
deutung Baumwollengewebe frei bliebe, falls man
nicht hier mit Brandes (a. a. 0. 119) annehmen

arbustis lana alba sieut nix. Endlich scheint
auch Eustathios ein Zeuge dafiir zu sein, dass
unter B. Baumwolle zu verstehen ist. Nachdem
er namlich sich der Worte Strabons (XV 693)
bedient hat, dass bei den Indern serische Zeuge
aus der von gewissen Rinden gekammten B.
verfertigt wurden, setzt er nach Herod. Ill 106
hinzu, dass auch auf wilden Baumen bei ihnen
gleichsam eine Wolle wachse, welche an SchOn-

will, dass sich die Baumwollenindustrie damals 20 heit und Giite die der Schafe ubertreffe (ad Dionys
schon in verschiedene Zweige gespalten habe. Die " .

ai.wQyis und die daraus bereiteten dftogyiva wer-

den namlich haufig mit B. verglichen oder sogar
ftir feiner als B. und xaQxaaov erklart (Paus.

Le xic. bei Eustath. ad Dionys. Perieg. 526. Schol.

Arist. Lysistr. 735. Suid.) und die Pflanze mit
hvoxaXafiri (Suid.) identificiert oder die d/iogyls

fur das haarige Blfitenbtischel des Bohrs ausge-

geben (Bekk. anecd. gr. I 210, 29; vgl. Hesych. s

Perieg. 1117). An einer andern Stelle (Opusc.

ed. Tafel p. 342, 4f.) aber sagt er, dass Gott die

Lilien schmiicke, die Kose mit dem Glanz der
Sonne wetteifern lasse, den Baumen eine Ffille

von B. verleihe, Wiirmer gebe um das, was die

meisten ftir schatzenswert hielten, zusammenzu-
wickeln, und aus Wiesengras so feine Stoffe weben
lasst, wie sie nicht einmal die Spinne weben konne.

Was schliesslich die angebliche Bedeutung
v.). Ohne historischen Wert ist die Nachricht, dass 30 von Seide betrifft, so beruht die angefuhrte Stelle

zur Zeit des agyptischen KOnigs Semiramis, d. h.

angeblich zur Zeit der Pyramidenbauten (Wiede-
mann a. a. 0. 359), die B.-Gewander erfunden
seien (Clem. Al. strom. I 16); nach einer noch
spateren Nachricht wuchs die B. viel in Agypten
(Hieron. in Ezech. c. 27). Etwa gleichzeitig

wird bcrichtet , dass von Susa und Ekbatana
alte Schriften, in B. gewickelt, gelangt seien

(Themist. or. XIII p. 301). Als Leinen soli

Strabons (XV 693) wohl auf mangelhafter Vor-
stellung von der Seide (vgl. Schrader a. a. 0.

232) und vielleicht auf einer Confundierung der-

selben mit der Baumwolle , wie Plinius (VI 54,

vgl. XII 17) die Seide, welche die Seren von den
Baumen kammten, Wolle nennt. Im Westen des

rOmischen Reiches scheint aber die Baumwolle
iiberhaupt wenig bekannt gewesen zu sein, da
auch das Wort earbasus hier wohl eine Art Lein-

nach Marquardt (a. a. 0. 482
, 2) offenbar 40 wand bezeichnet hat (vgl. Schrader 210f.). Da-

Paulinus, Bischof von Nola um 400 n. Chr. (carm.

24, 787ff. = Migne lat. 61, 630), mit folgen-

den, in vier iambische Verse gebrachten Worten
beschreiben: ,Das ausB. gewebte Kleid bezeichnet

mit dem kraftigen Gewebe die unverbriichliche

Treue, denn B.-Faden sollen selbst starker als

Stricke von Spartgras sein'. Nun ist ja im all-

gemeinen ein Linnenfaden von demselben Durch-
messer starker als ein baumwollener, aber der B.

her das Schwanken bei den lateinisch schreiben-

den Schriftstellern (vgl. Isid. or. XIX 22, 15),

indem sie die B. wie erwahnt fur eine Art Leinen
oder fur Seide (serieum, sirieum oder syricum
tortum Corp. gloss. 1. IV 25, 52. 211, 47. 489,

10. 593, 10. 601, 25) erklaren oder es zweifelhaft

lassen, ob darunter eine Art groberer Seide oder

Leins zu verstehen sei (byssus genus serid gros-

sioris, pariter et fortioris. Sunt quidam, qui
Faden wird nicht mit einem linnenen Faden, son- 50 et genus lini esse byssum putent, Eucher. instr

dern, offenbar in dichterischer tlbertreibung, mit
einem Stricke von Spartgras verglichen. Letzteres

wurde aber nur ftir Stricke bevorzugt, die im
Wasser gebraucht wurden, im Trockenen bewahr-
ten sich mehr die hanfenen (Plin. XIX 29), und
heute macht man aus groberen BaumwoUengarnen
zehn- oder mehrfach gedoppelte Stricke, welche
sich durch ihre Festigkeit selbst vor den Hanf-
seilen auszeichnen. Fur die Bedeutung Baumwolle
sprechen auch die Worte des gleichzeitigen Mar- 60
tianus Capella (II 114), die folgenden Sinn zu
haben scheinen : ,(Die Mutter) gab ihr (der Braut
des Mercurius) ein Kleid und einen wie Milch
glanzenden Uberwurf, welcher sogar aus jener

Wolle segensreicher Krauter, mit der sich die

Priester indischer Weisheit und die Anwohner des

Berges Umbracius bekleiden sollen, und, wie der

Brauch dieses Landes (es zu uns) bringt, (nam-

II 3). [Olck.]

Bytharla (Bv&aqia, auch Bv&las), Ortlichkeit

am thrakischen Ufer des Bosporos, s. Bosporos
Nr. 1 unter nr. 51. [Oberhummer.]

Bythemaneis s. Banizomeneis.
Bythias (— Bv&aQia) s. Bosporos Nr. 1

unter nr. 51.

Bytinis, var. Bithinis etc. (s. Parthey zn

Mela II 24), s. Bedizum. [Oberhummer.]

Bytos (oder Bytes, Hs. Gen. Bvtov), Gatte

der Aphrodite, Vater des sikelischen Eiyx: Steph.

Byz. s. "Egvl [Tumpel.]

Hyttakos, Makedone. Fuhrer der Leicht-

bewaffneten im Heere des Antiochos des Grossen

im koilesyrischen Kriege 213 v. Chr., Polyb. V
79, 2. 82, 10. [Kirchner.]

Byzacium, Kustenstrich Africas vom Golf von
Hammamet bis zu dem von Gabes (der kleinen
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Syrte), mit dem dazu gehOrigen Hinterland. Als

Kttstenstadte B.s werden vornehmlich genannt Ha-
drumetum, Buspina, Leptis minor (Plin. n. h. V 25),

Thapsus (Liv. XXXni 48. Plin. a. a. 0.), Achulla

(Liv. a. 0.), Thaenae, Macomades minores, Tacape,

Sabrata (Plin. a. a. 0.), grossenteils oder samtlich

phoinikische Colonien (vgl. Movers PhOnizier II

2, 498ff.). Versuche, den Namen aus dem Phoini-

kischen abzuleiten, haben Bo chart Geographia

sacra 541 und Gesenius Mon. Phoenic. 421

gemacht. Einen Volksstamm der Bv£dmoi er-

wahnt nur Strab. II 131, ein Volk der BvCavre;
erwahnen Steph. Byz. s. v. und Eustathius zu Dionys.

perieg. 803, die mit demselben die von Herodot.

IV 194 — und ausserdem von dem Geographen
Eudoxos bei Apollonios hist, mirab. c. 38 , s.

Brandes in Jahns Jahrbficher Suppl.-B. XIII

1847, 224, 35 — erwahnten, iibrigens auch Zv-

yavxeg genannten rvCavres identificieren , wohl

kaum mit Recht, obwohl Meltzer Gesch. der'

Karthager I 77 diese Identification ebenfalls accep-

tiert; vgl. auch Rich. Neumann Nordafrica nach

Herodot. 61ff. Unbekannt sind die Volkerschaften,

die Ptolem. IV 3, 26 als Bewohner der Bv£axmg
XoiQd aufzahlt. — Erwahnt wird B. zuerst unter

dem Namen ij Bvaadtig %(qqo. von Polyb. Ill 23.

XII 1 (bei Steph. Byz. erhalten, wo Bvaaldda
fur Bvoodnda iiberliefert ist), der an dieser Stelle

den ,Umfang' der Gegend auf 2000 Stadien an-

giebt (dieselbe Angabe bei Plin. n. h. V 24), an I

jener bemerkt, wie die Karthager den Handel der

Gegend zu monopolisieren suchten. Ebenda (III 23)

ruhmt Polybius auch schon die Fruchtbarkeit der

Gegend, von der die ROmer spater Erstaunliches

zu erzahlen wussten (Plin. n. h. V 24. XVII 41.

XVHI 94; aus Plin. Sol. 27, 6 u. a.). B. gehOrte

damals zur Provinz Africa, doch dfirfte es einen

selbstandigen Domanenbezirk unter dem procura-

tor regionis Hadrumetinae gebildet haben (CIL

Vni7039; Suppl. 11174. Dessaulnscr. sel. 1441

;

einen Procurator dieser Art erwahnt auch Plin.

n. h. XVIII 94). Unter Diocletian wurde B. als

provincial Valeria Byxaeena (der Beiname Va-

leria, den die Inschriften CIL VI 1685. 1687.

1688. VIII Suppl. 11334 geben, bezengt die Ent-

stehung unter Diocletian) selbstandige Provinz

der Dioecese Africa (Veroneser Provinzenverzeich-

nis bei Riese Geographi Latini minores 128.

CIL VI 1690. 1691 ; auch die neue Provinz heisst

noch oft Byzacium CIL VI 1690. 1691 an zweiter

Stelle, in der Notitia dignitatum, bei Ruf. Pest, brev,

c. 4 und constant bei Prokop und bei Corippus). An
den Landtag der neuen Provinz, an das eoneilium

Bijxacenorum, ist das im Cod. Theod. II 19, 3.

IV 10, 1 bruchstiickweise erbaltene Schreiben Con-

stantins aus dem J. 332 gerichtet. liber die

Grenzen der Provinz sind wir durch die nach

Provinzen geordnete Biscbofsliste vom J. 484 (in

Halms Victor Vitensis) und Inschriftfunde unter-

richtet. Danach gehOrten zur Byzacena, nOrdlich

von Hadrumetum nicht nur Horrea Caelia (Hergla)

an der Kiiste, sondern auch in der Nahe der Kiiste

Segermes (Ruinen Henchir Harat, 25 km. sudwest-

lich von Hammamet), wahrend Pupput (Souk el-

Abiad, 10 km. westlich von Hammamet, s. Gauck-
ler Bull. arche"ologique du comite" des travaux

historiques 1894, 252 1 zur Provincia proconsularis

gehOrte , ferner der vicus Haleriamts (Ruinen

Henchir-Zenagrou, zwischen den Ruinen von Thi-

bica und Apisa maius, s. Bull, arche'ologique du

comite 1893, 236), Zama Regia (CIL VI 1686;

vgl. J. Schmidt CIL VIII Suppl. p. 1240 und

fiber die Nordgrenze der Provinz J. Schmidt
ebd. p. 1164), im Innern noch Ammaedara (Pro-

kop. de aedif. VI 6), Cillium, Telepte, Capsa;

dagegen wurden Tacape (Gabes) an der kleinen

Syrte und Sabrata zur Provincia Tripolitana ge-

schlagen. Die Provinz stand anfangs unter einem

Praeses vir clarissimus (CIL VI 1685. 1687. 1688

aus dem J. 321), spater unter einem Consularis

(Notit. dign. occ. I 24. XIX 7. CIL VIII Suppl.

11334), auch nach Iustinians Anordnung (Cod.

lust. I 27, 1, 12), der das Militarwesen der Provinz

einem eigenen Dux unterstellte (Cod. lust. 1 27, 2).

Hauptstadt der Provinz war Hadrumetum (Prokop.

de aedif. VI 6). Wie der Ackerbau in der einst

so fruchtbaren Provinz darniederlag, geht aus einer

1 Verordnung des Honorius aus dem J. 422 hervor

(Cod. Theod. XI 28, 13; vgl. Tissot Geographie

compared de l'Afrique I 251). Geiserich verteilte

die Gfiter der Provinz nicht unter seine Vandalen,

sondern reservierte sie sich als Krongut (Victor

Vit. de pers. Vand. I 13). In der letzten Zeit

der Vandalenherrschaft und nach der Eroberung

durch die Feldherrn Iustinians wurde B. durch

Aufstande der Mauren schwer heimgesucht (Prokop.

Vand. 19. 118. 1 Off. Corippus Joh. VI 280. VII 285.

s. auch o. unter Ant alas). Provincialconcilien

der byzacenischen Bischofe werden otters erwahnt,

zuletzt im J. 646 (Man si Concil. collect. X 926,

vgl. Hefele Conciliengeschichte III 2 206). —
Liickenhaft und dadurch unklar ist, was Steph.

Byz. s. v. von zwei Teilen von Byzacia und zwcierlei

Byzacenern berichtet hat; zweifelhaft auch die

Existenz einer Stadt Bv^axtva (angeblich zwischen

Thysdrus und Capsa, Ptol. IV 3, 39; die Inschrift

bei Reinesius VI 122, in der eine Colonia Byxa-
i cam erwahnt wird, ist falsch, s. CIL VI 2100*).

[Dessau.]

Byzantion (BvCdvnov). 1) Lage. Dieausser-

ordentlichen Vorziige der Lage von B., welche

freilich erst mit der Erhebung zur Hauptstadt

des romischen Reiches (s. Constant inopolis) zur

vollen Geltung kamen, sind geographisch in erster

Linie bedingt durch den Einschnitt des Bosporos

(s. d. Nr. 1), welcher eine bequeme Schiffahrts-

strasse aus dem Mittelmeere nach den Gestaden

I des Pontos bietet und so die Ausdehnung der

griechischen Colonisation nach Norden ermOg-

lichte, ohne bei seiner geringen Breite dem Vfll-

kerverkehr iiber die thrakische Landbriicke ein

Hindernis zu sein, im besonderen sodann durch

die am Ausgang des Bosporos nach Westen ab-

zweigende Einbuchtung des goldenen Homes (s.

Keras), welche eine zur Stadtgriindung vorzuglich

geeignete Halbinsel abgliedert und zugleich einen

der besten naturlichen Hafen der Welt darstellt.

) Seiner Entstehung nach ist dieser unvergleich-

liche Golf wohl als das untergetauchte Ende eines

Erosionsthales aufzufassen und mit Th. Fischer
in Kirchhoffs Landerk. v. Eur. II 2, 77 den For-

men der Limane anzureihen, welchen wir beson-

ders im Norden des Pontos, aber auch an der

Propontis, westlich von B. begegnen, wo die Strand-

seen von Gross- und Klein-Tschekmedsche (beim

alten Athyras und Rhegion) ganz ahnliche Bil-
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dungen, nur in einem fortgeschritteneren Zu- Roman Empire Cap. 17. Hammer I Iff. (wo

stande der Verschlammung und Versandung, zu auch Auszuge aus tiirkischen Schriftstellern).

sein scheinen. Die Entstehung solcher Limane J. G. Kohl Hauptstadte Europas Cap. I. Fischer

durch Erosion des emportauchenden Landes und a. a. 0. 173ff. Grosvenor Constantinople I

spateres Eindringen des Meeres bei positiver Cap. I.

Strandverschiebung ist kttrzlich durch Sokolow Klima. Unter dem 41° nOrdhcher Breite

Mem. comite" ge"ol. X 1895 (vgl. Peterm. Mitteil. gelegen, welcher den Stldrand der Halbinsel durch-

1896 Lit.-Ber. 693) eingehend dargelegt worden. schneidet (H. Sophia 41 ° 0' 16"), in fast gleicher

Doch scheint es, dass beim goldenen Horn tek- Breite mit Neapel, Madrid, Peking, Newyork, be-

tonischeVerhaltnissedieThalbildungvorgezeichnetlOsitzt B. ein relativ kfihles und dabei sehr unbe-

und so zur Bildung der Halbinsel von B. mit- standiges Klima, das mit Ausnahme der meist

gewirkt haben ; denn wahrend nOrdlich desselben dauernd schOnen und selten ubermassig heissen

der Bosporos in eine Devonscholle eingeschnitten Sommermonate den grCsseren Teil des Jahres

ist, wird die Umrandung der Propontis im Westen fiber unter dem sprunghaften Einflusse des aus

von B. durch miocane Ablagerungen gebildet, aus den pontischen Steppen wehenden Boreas steht,

welchen auch die ganze Halbinsel zu bestehen welchem der Bosporos als Einbruchspforte dient.

scheint, s. die geologische Karte bei Tchihatchef Anderseits liegt B. auch der Einwirkung des Sud-

Le Bosphore. Die Oberflache der letzteren ist windes offener als die weiter nOrdlich am Bos-

ein flach gewolbter, die Windung des goldnen poros gelegenen Orte, welche deshalb auch, zumal

Horns begleitender Rficken, aus dessen Hebungen 20 an der dem Pontos zugewendeten Strecke bei

und Senkungen innerhalb des spateren Stadt- Therapia und Bfljfikdere, dem alten Bathykolpos

gebietes die schematisierende Betrachtung fruherer (s. d. u. Bosporos Nr. 1 nr. 71), eine klimatisch

Zeit sich sechs Hfigel zurechtlegte, wahrend der zur ebenso ausgezeichnete, als landschaftlich reizvolle

Vollendung der symbolischen Zahl, in welche die Sommerfrische bilden ; s. iiber diesen Unterschied

Alten auch geographische Verhaltnisse zu zwangen v. Moltke Turk. Briefe 13 (Schnften VIII 64f.

versuchte (vgl. ausser Nil und Septimontium auch 471f.) 21 (99) und vgl. Bosporos Nr. 1 S. 745

Septem maria, Septem aquae u. a.), erforderliche (Eis am Bosporos !), hiezu auch Th. Fischer Klima

siebente Hfigel in dem dreieckigen Ende eines der Mittelmeerlander 30. Nach neueren Beobach-

zweiten Hflhenzuges erkannt wurde, der sich von tungen betragt das Jahresmittel 14-2°, die Mittel

Westen her keilfOrmig zwischen den ersten und 30 des kaltesten und warmsten Monats (Februar und

die Kiiste der Propontis einschiebt. Dieser, spater August) 5 • 2 und 23 • 4 (diese Werte wahrschein-

SmdXomog (Kodin. 30. 70 Bk. Suid. s. v.) ge- lich urn 0-4° zu hoch), die absoluten Extreme

nannte grosse Hiigel wird durch ein noch jetzt aus 20 Jahren 37 • 3 und — 8 -2 °, der Regenfall

erkennbares, vom Lykos (Kodin. 45. 147 Bk. im Jahr 718 mm., December 121 mm., Juh 29 mm.,

Hammer Constantinopolis 1 15f.) durchfiossenes s. Hann Meteor. Ztschr. 1886, 501ff. 1887, 379.

Thai abgegliedert, das in einem Abstande von Geogr. Jahrb. XIII 81f. A. Coumbary Clvma-

etwa 16 km. dem goldenen Horn parallel zieht tologie de Constantinople (Const. 1888). Man

und ehemals in einer Einbuchtung (dem Hafen vgl. damit die Mittel von Athen (37° 58 nOrd-

des Theodosius) endigte, welche jetzt mit Garten licher Breite): Jahr 17-3°, Januar 8'2
,
Juh

bedeckt ist (Vlanga Bostan). Der Schwerpunkt 40 27 • 0 ° Regenfall 408 mm. (November 70 4, Juh

der Entwicklung von B. und Constantinopel lag 7-4 mm.), s. Neumann-Partsch Phys. Geogr.

naturgemiiss auf dem Ende des erstgenannten 124. Sogar Rom ist trotz der nOrdlicheren Lage

Hohenruckens, welches sich zwischen dem Horn, (41° 54') merklich warmer :
Jahr 15-3°, Januar

dem Bosporos und der Propontis vorschiebt und 6-8°, Juli 24-6° (neue Mittel nach Can cani

zur Behenschung der Meeresstrasse (hie locus est s. Meteor. Ztschr. 1890, 275. Geogr. Jahrb. XV456).

gemini ianua rasta maris Ovid, trist. I 10, 32) Vgl. auch Fischer a. a. O. 136—140.

wie zur Verbindung der beiden Erdteile (artusimo T o p o g r a p h i e. Dion. Byz. 24f
.
und Hes.

inter Europam Asiamque divortio B. in extrema Mil. 4,3. 11 berichten uberemstimmend
,

dass

Europa posuere Graeci Tac. ann. XII 63) in die erste Griindung der Stadt am oberen Ende

ausgezeichneter Weise geeignet war. Diese natiir- 50 des goldenen Homes beim Altar der Semystra.

lichen Vorteile der Lage waren schon im Altertum wo die Flflsse Barbyses und Kydaris einmiinden.

gewflrdigt und im besonderen durch die sprich- erfolgte (vgl. unten S. 1128f.) ; die Sage vom

wOrtliche Redensart von der Blindheit der ersten Raben, durch welchen dann die richtige Stelle

Ansiedler (in Kalchedon) gekennzeichnet worden, bezeichnet wurde, erwahnt auch Sjtu. Logoth.

welchen Ausspruch Her. IV 144 auf den Perser bei M filler Geogr. Gr. min. H 28 A., wo zugleich

Megabazos, Strab. VII 320. Tac. a. a. O. auf auf ahnliche Beispiele verwiesen ist. Obwohl der

ein apollinisches Orakel zurfickflihren (vgl. Hes. Plan einer Stadtgriindung im innersten, meist-

Mil. 4, 21). Die eingehendste Betrachtung der geschfitzten Winkel der Bucht, welche damals

Lage von B. hat unter den Alten Pol. IV 38. wahrscheinlich noch nicht so weit verschlammt

43ff gegeben ; ausser den oben angeffihrten Stellen 60 und weiter aufwiirts schiffbar war als gegenwartig

sprechen sich ferner noch darfiber aus Cass. Dio (s. Bosporos Nr. 1 S. 744), nicht unwahrschem-

LXXTV 10, 1. Zosim. II 30, 2. Prokop. aed. lich ist, kennen wir das geschichtliche B. doch

I 5. Hiezu kommen noch die Vorziige des durch nur an der Spitze der Halbinsel, wo das jetzige

StrOnmng im Bosporos begiinstigten Fischfangs Serail die Stelle der Akropolis bezeichnet (Xen.

und der Fruchtbarkeit des zur Stadt gehOrigen an. Vn 1, 20. Kodin. 24. 213. lo. Malal. 292.

Landgebietes, woruber vgl. u. S. 1142, sowie Bos- Chron. Pasch. I 495. Euagr. II 13). Diese Lage

poros Nr. 1 S. 744f. Aus der neueren Litteratur der Stadt auf einem nach drei Seiten vom Meere

fiber die Lage von B. ist hervorzuheben Gibbon umgebenen hohen Landvorsprung haben Dion.
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Byz. 5f. und Zos. II 30, 2 gut geschildert. Den
Umfang giebt Dion. 6 zu 35 Stadien an (juiyedog

xov mxvxog negifioAov) , wovon fiinf Stadien auf
die Landseite entfalien. Diese Ziffern hat G i 1 1 iu s

Top. Const. I 2 irrtiimlich znsammen gerechnet
und so fur B. nach Dionysios 40 Stadien angegeben,
was Neuere veranlasst hat, hier einen Schreib-
fehler zu vermuten, s. Prick z. St. und Muller
a. a. 0. 28f. Durch den inzwischen aufgefundenen
Urtext des Dionysios ist die tYberlieferung jetzt

klar gestellt; doch bereiten die Ziffern immer
noch einige Schwierigkeiten. Die 5 Stadien =
925 m. fur die Landseite (xov avxevog, v<p'ov

dmgyexcu to fiij vfjoog that) erscheinen gegeniiber

der Breite der Halbinsel, welche jetzt nicht unter
1600 m. betragt, erhcblich zu gering; doch ist

zu beacbten, dass auf der SMseite eine erst durch
die Tfirken ausgefiillte Hafenbucht, jetzt Kadriga
Liman, etwa 200 m. weit eingriff und auch auf
der Nordseite beim jetzigen Bahnhof das Meer'
zuruckgedrangt worden zu sein scheint. Pur den
Umfang von B. in der nachbezeichneten Ausdeh-
nung lasst sich allerdings kaum mehr als 5 km.
annehmen, was nur mit einem wesentlich geringeren
Wert des Stadions als 185 m. in Cbereinstimmung
zu bringen ware. Die Mauer des alten B. lief

nach deni sog. Kodin. p. 24f. ,vom Turm der Akro-
polis zum Turm des Eugenios, stieg zum Strate-

gion an und lief bis zum sog. Bad des Achilleus,

wo der sog. Bogen des Urbikios die Stelle eines i

frflheren Landthores einnimmt, dann stieg die

Mauer zu den Chalkoprateia hinan bis zum sog.

Milion, wo wieder ein Landthor war. Von dort
erstreckte sie sich zu den gewundenen Saulen x&v
TXvxalaglatv (von x'QovxdXr] = Topf; vgl. Kodin.

p. 69 und Lambeck z. St.; also entsprechend
dem attischen KegapeTg)

,
stieg dann in die Touoi

genannte Gegend hinab, und erreichte, durch die

Quartiere Mangana und Arkadiana umbiegend,
wieder die Akropolis. Tiirme hatte die ganze 4

Mauer 27'. Die hier hezeichneten Ortlichkeiten
findet man am besten auf dem Plan zu Mordt-
mann Esquisse topogr. Kurzer und nicht ganz
klar ist die Beschreibung bei Zos. II 30, 3, wo-
nach ,die Mauer sich fiber die Hohe von Westen
her (Sta xov Xoyov xa&u/ievov rjv dao xov dvxi-
xoi) pegovg) bis zum Tempel der Aphrodite und
dem Meere gegeniiber Chrysopolis, auf der Nord-
seite (turd xov jlogsiov lo<pov) aber auf gleiche
Weise sich bis zum Hafen hinabzieht, den man 5
Neorion nennt, und jenseits bis zum Meere, das
gerade gegen die Mundung (xaxev&v xuxat xov

oxofxaxos) liegt, durch welche man gegen den
Euxeinos Pontos hinauffahrt.' Hier scheint zu-

erst die Siidmauer von West nach Ost und ihre

Portsetzung in letzterer Bichtung, dann die Nord-
mauer von Ost nach West und zuletzt die West-
mauer beschrieben zu sein, wiihrend Kodinos von
der Ostseite der Stadt, der Akropolis, aus uber
Nord nach West und Sad fortfahrt. Nach Kodin.
a. a. O. kOnnte man die westliche Ausdehnung
der Stadt wohl nicht uber den Hippodrom hinaus-
rucken (s. Mordtmanns Plan); auch dessen An-
gabe (p. 41 Bk.), dass das Forum Constantini
sich mit dem Zelte dieses Kaisers (bei der Be-
lagerung 323 n. Chr.) decke, eine Behauptung,
die allerdings den Stempel der kiinstlichen Mache
an sich tragt, ist kaum mit dem Folgenden in

Einklang zu bringen. Wenn nun Hes. Mil. 39
sagt, dass die Mauern nicht ausserhalb des Forum
Constantini gelegen haben, dessen Lage durch
die ,verbrannte Saule' genau bestimmt ist, und
wenn Zos. II 30, 2. 4 dort ein Thor ansetzt, an
welchem die Hallen des Severus endigten, so wird
man geneigt sein, diesen Widerspruch mit einer
Erweiterung der Stadt durch Severus (s. u.) in
Zusammenhang zu bringen. Im Allgemeinen mag

5 die Ausdehnung der auf drei Seiten durch das
Meer begrenzten Stadt nach Westen durch eine
Linie vom Bahnhof nach Kadriga Limani be-
zeichnet werden, so dass er erste und zweite Hugel
spaterer Zahlung (Serail und Hippodrom) in die
Mauern von B. eingeschlossen war.

Befestigung. Eine solche war von An-
fang an schon durch die Verteidigung gegen die
Angriffe thrakischer Volker (s. u. S. 1129 und 1141)
geboten und hat sich in verschiedenen Belage-

)rungen, besonders durch Philipp II., bewahrt
(s. u.). Die spatere Localgeschichtschreibung
fiihrte die Errichtung der aussergewOhnlich starken
Mauern auf Byzas (s. d.) zuriick, der sie unter
dem Beistand des Poseidon und Apollon gebaut
haben sollte (Hes. Mil. 12. Kodin. 5f.). Nach
Paus. IV 31, 5 hatten B. und Bhodos nachst
Messene die starksten Mauern. Dieselben waren
aus Quadern aufgefuhrt und so fest gefiigt, dass
sie wie aus einem Stein gehauen schienen; noch

) die Ruinen liessen ebenso sehr die Kunst der Er-
bauer wie die Anstrengungen der Zerstorer be-
wundern (Herodian. Ill 1, 6f.). Nicht minder
anerkennend spricht sich Cass. Dio LXXIV 14,
4f. uber die Festigkeit der Mauern aus ; dieselben
bestanden nach ebd. 10, 3ff. aus einer ausseren
Wand (&a>ga§) von machtigen Quadern, die durch
eherne Platten verbunden waren ; dahinter erhoben
sich Walle (jm/iaxa) und andere Schutzbauten
(mxodofirjftaxa), welche zusammen ein Ganzes zu

1 bilden schienen und einen gedeckten Wallgang
(sxdvco&ev Tisoidoofiov xai oxeyavov xai siqivXaxxov)
trugen, der nach Hes. Mil. 27 durch eine zinnen-
gekronte Brustwehr {kudlgeig) gedeckt war; mach-
tige Tiirme (im ganzen 27, s. 0. S. 1119) sprangen
nach aussen vor und deckten aus den Flanken
den Zugang zu den Thoren {61 okiyov xe yag xai
ov xax' sv&v, dki' ol fiiv xfj oi Se xfj oxohcbxegov
cpxoSo/iri/nevoi. Jiav to 7tnoomJiz6r oipioiv ivexvxlovv-
xo). Besonders hoch waren die Mauern auf der Land-
seite, minder nach dem Meere zu, wo der Abfall
des felsigen Untergrundes und die See eine natiir-

liche Schutzwehr bildeten. Auch aus Xen. an.

VII 1, 17 erhellt, dass die Mauern auf der See-
seite nur von geringer HOhe und ausserdem durch
einen Steindamm (xyrf) gegen den Wellenschlag
gesichert waren, also jedenfaEs hart am Meere
hinliefen. Ein Teil der Landmauer war bei der
Belagerung durch Philipp II. mit Steinen von
Grabern (also innerhalb der Stadt?) ausgebessert
worden und fuhrte seitdem die Bezeichnung Tv/i-

fioovvi], Hes. Mil. 27 {Tv^ooivrj Heyne Ant. Byz.

9). Ein Wunderwerk waren die sieben Tiirme, deren
akustische Anlage den Schall von einem (d. h. nur
vom ersten aus) der Reihe nach zu den andern
fortpfianzte, Dio LXXIV 14, 5. Georg. Kedren.
I 442 Bonn. Suid. s. Bv£dvxior. Hes. Mil. 13.

Kodin. 6 Bk. Nach Dio zogen sich diese sieben
Tiirme vom ,thrakischen Thore' zum Meere hinab,
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und aus Kedrenos ergiebt sich, dass unter letz-

terem das nOrdliche, also das Horn zu verstehen

ist. Nach einer von Lambeck zu Kodinos (p. 213
Bk., auch FHG IV 149) mitgeteilten Stelle aus
einer unedierten Pariser Hs. gehorte dazu auch
der von Hes. und Kod. aa. 00. genannte Turm
des Herakles, welcher durch seine akustische Con-
struction ,die Geheimnisse' belagernder Feinde
verriet ; die TTaxgia (Hes. und Kod.) setzen diesen

Turm innerhalb der Mauer (snog xov xeixovg),

der erwahnte Anonymus auf die spater Kwryyiov
genannte Stelle der Akropolis (s. u.). Hienach

miissten sich die sieben Tiirme auf die Strecke

vom thrakischen Thore, das wir etwa in der Mitte
der Westseite zu suchen haben, bis zum Hafen und
zur Akropolis verteilt haben, und es ware dann
wohl auch der machtige runde Turm dazu zu

rechnen, welcher nach Dion. 12 in der Niederung
beim Hafen (xaxd pd&og xeinevov) die Stadt nach
der Landseite abschloss (ovvdmovxa agog xijv rjjtei-

qov to xeixog), also die Nordwestecke bildete.

Dass die Akropolis gegen die Stadt noch be-

sonders abgeschlossen war, erhellt aus Xen. an.

VII 1, 20.

Thore werden von Kodinos auf der Landseite

ausdrucklich zwei angefuhrt (s. 0. S. 1119); sonst

ist hier nur von einem Thor die Rede, das bei Xen.
hell. I 3, 20 (vgl. an. VH 1, 12. 15—17. 36)

ai ixi xo Ogaxtov jtvXcu (s. u. Thrakion), bei Dio

und Kedrenos a. a. 0. einfach das thrakische heisst.

Hafen. Neben der Befestigung, waren die

wichtigste bauliche Anlage in B. die Hafen, deren

Dion. 11' in der ersten Einbiegung der Kuste nach
der Booxdgiog axga (s. d.) drei erwahnt, von denen
der mittlere (offenbar der Haupthafen) ziemlich

tief und wohlgeschutzt, nur gegen den Siidwest-

wind {Urp) nicht ganz sicher war und gemauerte

Pauly-Wissowa HI

Uferdamme hatte (etgyezai vTiobofifjoeoi xeixtaiv).

Dem Scholiasten zu dieser Stelle (bei Wescher
S. 37 N. 16) verdanken wir den wertvollen Zu-
satz, dass dieser Hafen noch zu seiner Zeit (um
1200 n. Chr.?) Nemgiov Mess; vgl. dazu Wescher
S. 56 N. II und Constantinopolis. Ist so-

mit die ans spaterer Zeit hinlanglich bekannte
Benennung Neorion fur den mittleren gesichert,

so muss der Name Bosporion (s. d.), falls man
nicht beide fur gleichbedeutend halt, dem Ost-

lichen Hafen zukommen, zu welchem spater das
Thor des Eugenios fuhrte, s. Mordtmann Esq.
top. § 85. Der dritte Hafen des Dionysios scheint

36
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ganz unbedeutend gewesen zu sein, da Dio LXXIV
10, 5 ausdriicklich nur von zwei Hafen spricht,

welche ,innerhalb der Mauer lagen, mit Ketten
verschliessbar waren und auf den mit vorspringen-

den Hafendammen (xv^O beiderseits dutch Turme
gesichert waren'. Dass in der ebenen Gegend
hinter demjetzigenBahnhofeinst eine'ziemlich tiefe

Einbuchtung bestand (ygl. o. S. 1119), ist hienach
sehr wahrscheinlich, wie ja uberhaupt die Umrisse
der Halbinsel von B. noch im Mittelalter viel

mehr durch solche Hafenbuchten gegliedert waren
als jezt, so besonders auf der Siidseite an den jetzt

Vlanga Bostan (s. o. S. 1117) und Kadriga Limani
genannten Stellen; letztere, erst im 16. JTidt. auf-

geftillte Hafenbucht, der iulianische (sophianische)

Hafen des kaiserlichen B. , war wohl schon im
Altertum benutzt (vgl. Xen. an. VII 1, 20), doch
bat sicb der Sehiffsverkehr von B. zu alien Zeiten
am Eingang des Homes concentriert.

Von Platzen und Bauwerken innerhalb

der Stadtmauern ist nachst der Akropolis (s. o.)

der Markt zu nennen, dessen Xen. an. VII 1, 19;
hell. I 3, 21, gedenkt und den wir wahrscheinlich
auf der Hohe des zweiten Hiigels in der Gegend
der Sophienkirche suchen miissen. Zos. H 31, 2
spricht von einer fieyloxr/ dyogd zezgdozoog, welche
hoch gelegen war, da zu derselben Stufen (ovx
SXlyoi fSa&fiol) hinauffilhrten ; diese vier den Markt
umgebenden Hallen sind aber doch wohl gleich-

bedeutend mit dem Tezgdozcpov, in dessen Mitte
nach Io. Malal. 291f. Chron. Pasch. I 494f. eine

eherne Bildsaule des Helios stand, und an welches
von Severus die Thermen Zeuxippos angebaut
wurden (s. u.). Etwas westlich hievon, beim thra-

kischen Thore, ware der Exercierplatz Thrakion
anzusetzen, von dem Xen. an. VII 1, 24 (vgl.

hell. I 3, 20) sagt, dass to ywglov oTov xdXXiozov

sxzd^ao&al iozi , zo Qgqxiov xaXov/uvov, sgrj/iov

olxi&v xal ntbivov. Es ist vielleicht derselbe

Platz, auf welchem der (sonst unbekannte) Stratege

Protomachos ein Tropaion uber die Thraker er-

richtete und zwar an Stelle des spateren Milion
(Hes. Mil. 31), so dass dann das Thrakion etwa
dem spateren Augustaion (s. d.) entsprechen und
die Bezeichnung ,thrakisches Thor' dem stidlichen

der beiden von Kodinos aufgefuhrten Landthore (s.

o. S. 1119) zukommen wiirde. Unweit des Marktes
nacb Norden zu lag das Strategion, in welchera
wir fur die vorromische Zeit jedenfalls das Amts-
gebaude der hflchsten StaatsbehCrde (s. u. S. 1144)
zu erkennen haben , woriiber Hes. Mil. 39 iv r$
2xgazt)ylcp Xiyofiivcp q>6gq> (forum, also davor ein

freier Platz), er&a noze ol ozgazrjyovvzes zrjs no-
Xea>g avdgeg raff rijuds vntbiyovzo ; eine milssige

Erfindung ist es dagegen, wenn Io. Malal. 292
und Chron. Pasch. I 495 dieses von Septimius Se-

verus wiederbergestellte Gebaude (s. auch Suid.

s. Zefiijgos) auf Alexander d. Gr. zuriickfiihren (zur

Lage vgl. auch Hes. Mil. 16. Kodin. 6).

Zu den Cffentlichen Tummelplatzen gehoren
ferner die ozddia xal yvpvdoia xal Sgd/tot vicov

h zotg exixsdois , welche Dion. Byz. 10 ,neben
dem Tempel des Poseidon (s. u.) und zwar noch
innerhalb der Mauer' nennt, also am Nordfusse
des Serailhiigels. Endlicb sind an Offentlichen

Anlagen noch die Cisternen (deSafierai, Hes. Mil.

24) zu nennen, welche bei dem Mangel an Trink-

wasser in dem felsigen Boden der Stadt von grosser

Wichtigkeit waren (fiber die grossartige Wasser-
versorgung der spateren Stadt s. Constanti-
nopolis). trber das ,Bad des Achilleus', das

wohl schon der vorrCmischen Zeit angehOrt, s. o.

S. 1119.

Zahlreich sind die Tempel und sonstigen

Kultstafcten in und um B. , welche man im ge-

schichtlichen Abschnitt (u. S. 1145ff.) systematisch

zusammengestellt findet. Fur die Topographie
kommen hier hauptsachlich in Betracht die An-
gaben bei Dion. Byz. 8if. und Hes. Mil. 15f. Nach
ersterem folgte auf die Boonogiog axga (s. d.) so-

gleich (fitxgov imig avzfjv , von der Eeibenfolge

an der Kfiste) der Altar der 'A&rjva ixfiaaia, wel-

cher an die Landung und Kampfe der ersten An-
siedler erinnerte, daneben, hart am Meere ein

Tempel des Poseidon (vgl. u.), alt und schmucklos
(Xtzdg, was Gillius Bosp. 2 irrtiimlich mit lapis

iibersetzte, wonach auch Geogr. Gr. min. II 22
und alle alteren Darstellungen , welche auf die

dort erzahlte Geschichte Bezug nehmen, z. B.

Prick z. St., zu berichtigen). Die weiteren von
Dionysios geschilderten Heiligtiimer liegen bereits

ausserhalb der Stadt am goldenen Horn und am
Bosporos, woriiber dieser Artikel und Keras zu

vergleichen. Hesychios a. a. O. (vgl. Kod. 6) nennt
als angeblich von Byzas gegriindet, einen zugleich

der Tyche geweihten Tempel (mit Bikinis) der

Bheia bei der nachmaligen Basilika (s. Con-
stantinopolis), dann den Tempel des Poseidon
am Meere (s. o.), den er in die Nahe der Kirche
des Martyrers Menas setzt, welche nach Kod. 24
vorher ein Tempel des Zeus war und auf der

Akropolis lag (vgl. u. S. 1126; den scheinharen

Widerspruch mit Kod. 6 sucht Lambeck z. St.,

S. 213 Bk., auszugleichen) ; ferner Heiligttimer der

Hekate beim nachmaligen Hippodrom, der Dios-

kuren (ausserhalb der Stadt am Ende des Homes),
Altare des Aias und Achilleus beim Strategion, an
welche spater noch ein AyiXXiwg Xovzgdv (vgl. o.

S. 1119) erinnerte, einen Tempel des Amphiaraos in

der Vorstadt Sykai (Galata, vgl. Bosporos Nr. 1

unter nr. 134). Das Heiligtum der Aphrodite ,etwas

oberhalb (dvcozegco) des Tempels des Poseidon' ist

uns bereits aus Zosim. II 30, 3 (s. o. S. 1123) bekannt
und hienach auf der Akropolis (Nordspitze des Se-

railhiigels, wo spater der Harem des Grossherrn
!)

zu suchen, was auch Io. Malal. und Chron. Pasch.

a. a. 0. bestatigen. Letztere Quellen erwahnen
ferner unweit davon ein Heiligtum der Artemis

(mit dem Hirsche); ob der Altar der "Agzefit;

'Og&coola bei Her. IV 87 und das Heiligtum der

Gottin, welches Hes. 16, neben einem solchen der

Athene, jioos zo zr\g Ogaxrjg ogog (Kod. 6 'A<pgo-

dlxrjs ogog, wohl nur verschrieben wegen des un-

mittelbar vorhergehenden 'Atpgodizrjg) nennt, die

gleiche Stelle bezeichnen, ist ungewiss. Nicht
naher bestimmbar ist auch der von Her. a. a. 0.

genannte Tempel des Dionysos. Uber Apollon

auf der Akropolis s. u. S. 1126. Endlich ist auf

der Burg die jetzt noch vorhandene Gothensaule

(im Garten des Serail, oberhalb des .Muhlen-

thores', Dejirmen Kapusi) zu erwahnen, welche

nach Dethier und Mordtmann nr. 55 von Clau-

dius II., nach Mommsen zu GIL HI 733 aber

erst von Constantin d. Gr. (332 n. Chr.) For-
tmwe redwi ob detictos Oothos errichtet wurde
und nach spaterer Volksmeinung einst eine Statue
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des Byzas getragen haben sollte, s. Nikeph. Greg.

I 305. Mordtmann Esq. top. 87. Meyers
Tiirkei I* 237.

Hiemit diirfte im wesentlichen erschOpft sein,

was sich an topographischen Binzelheiten uber

das alte B. beibringen lasst, dessen topographische

und baugeschichtliche Entwicklung wir bis zur

ZerstOrung durch Septimius Severus (196 n. Chr.)

als eine Periode zusammenfassen mflssen. Mit

der Heiligtiimer der Aphrodite und Artemis, dem
Gotte ein Tempel erbaiit wurde — ^rot hgov

'AnoXXmvog, fiigt die Osterchronik hinzu, und diesen

Tempel des Apollon auf der Burg kennt auch

Euagr. II 13. Die iibrigens luxuries (nolvzd&g

Hesych.) eingerichteten und mit zahlreichen Kunst-

werken geschmuckten Thermen des ,Zeuxippos'

gingen bei dem grossen Brande im J. 532 n. Chr.

zu Grunde, Kedren. I 647f. Ein anderes, noch

letzterem Ereignis, woriiber u. S. 1139f. das Nahere 10 grOsseres Bad, Ka/dvia genannt, das mit ,medi-

folgt, tritt die Stadt in eine neue Entwicklungs-

stufe ein, welche zugleich den Ubergang zur kaiser-

lichen Besidenz und Beichshauptstadt vorbereitet.

Die wesentlichste Veranderung im ausseren An-

sehen der Stadt war jedenfalls durch die Schleifung

der Mauern (s. u.) bewirkt worden , welche aber

nach erfolgter Verzeihung gewiss wiederherge-

stellt wurden, obgleich dies nicht ausdriicklich

bezeugt ist. Aus den o. S. 1119f. angefuhrten An-

schem Feuer' (Naphtha nach Heyne Ant. Byz.

25f.) geheizt wurde und in welchem sich taglich

2000 Menschen baden konnten (was Heyne, nach

dem Wortlaut kaum richtig, auf Zeuxippos bezieht),

baute "Severus ausserhalb der Stadt (Kod. 14). Von
weiteren Bauten des Kaisers sind ausser der Wicder-

herstellung des Strategion, worQber o. S. 1123,

noch die Errichtung eines Theaters beim Heilig-

tum der Aphrodite (also wohl mit der Aussicht

aben der Ildzgia einerseits, des Hesychios und 20 auf das Horn) und des sog. Kynegion beim

Zosimos anderseits konnte man schliessen, dass

damals die Landmauer vom Augustaion zum Forum
Constantini vorgeschoben wurde; dies scheint auch

durch die von Zosim. II 30, 2. 4 bezeugte That-

sache bestatig zu werden, dass dort die von Seve-

rus erbauten Saulenhallen endigten, denen spater

Constantin durch einen marmornen Thorbau einen

Abschluss verlieh. Wahrscheinlich fiihrten diese

Hallen ostwarts bis zum Hippodrom, welcher

Artemistempel (wahrscheinlich dem Bosporos zu-

gekehrt), beide mit Saulenhallen geschmiickt, zu

nennen (Malal. 292. Chron. Pasch. I 495. Kedren.

I 442. Suid.). Das Kynegion, uber dessen Be-

deutung vgl. u. S. 1140, wird von Lambecks
Anonymos (o. S. 1121) an Stelle des Turmes des

Herakles gesetzt und lag wohl am Nordostende

des Serailhugels; es ist wohl zu unterscheiden von

dem spateren Viertel und Thor toS Kvvtjyov, s.

nachmals so bedeutsame Platz Severus seine erste 30 Mordtmann Esq. top. § 3. 65

Anlage verdankte. Derselbe, nunmehr den Dios-

kuren geweiht, war vorher von Privathausern und

besonders von Garten eingenommen, welche der

Kaiser ankaufte und beseitigen liess, um dafur

(holzerne) Schaugeriiste (i'xgia) und Saulengange

(ozoai, enfioka) zu erbauen, fur welche jedoch auf

der abschiissigen Siidseite erst durch von Pfeilern

getragene GewOlbe (xiovsg ev/j,eye&etg xai xzia-

fiaza) eine ebene Bauflache hergestellt werden

Uber die ausseren Schicksale der Stadt bis

auf Constantin s. u. S. 1127ff. Mit der Erhebung

zur Residenz durch diesen Kaiser wird die Ent-

wicklung der Stadt in ganz neue Bahnen ge-

leitet. Es bereitet sich in der Zeit von Constantin

bis Iustinian I. jene merkwiirdige Gruppierung

von Stadten und Vororten vor, welche durch die

Meeresarme des goldenen Homes und des Bosporos

mehr verbunden als getrennt, seitdem das charak-

musste;dieVollendungdesZuschauerraumesO?a!*-40teristische Merkmal der unvergleichlichen Stadt

fiideg) wurde jedoch durch die Abreise des Kaisers

nach Rom und seinen Tod unterbrochen ; s. Hes.

Mil. 37. Kod. 12—14 (auch in FHG IV 153).

Kedren. I 442. Malal. 292. Chron. Pasch. I 495.

Suid. s. Zsfiijgog, ferner ein von D u c an g e zu Chron.

Pasch. II 342 Bonn, mitgeteiltes Bruchstiick. Als

ein Hauptwerk des Kaisers werden ferner die grossen

Thermen genannt, von welchen die bekanntere

neben dem Markte und dem Hippodrom errichtete,

geblieben ist. Diese spatere Entwicklung wird

in dem Art. Constantinopolis naher dargelegt

werden, wo auch die wichtigsten litterarischen

Hiilfsmittel vom 16. Jhdt. bis zur Gegenwart mit-

geteilt werden sollen. Fur das Studium des alten

B. bieten leztere nur wenig Ausbeute. Quellen
fur die Topographie von B. sind fur uns neben

den vereinzelten Angaben der Historiker (Herodot,

Xenophon, Polybios und bes. Zosim. II 30), wie

nach Hes. Mil. 37 xazd rov zov Aw; mmov /?<»- 50 aus dem Vorhergehenden erhellt, hauptsachlich
' " die Reste der Localgeschichtschreibung, wie sie

uns in den Fragmenten des Hesychios Illustrios

von Milet (citiert nach FHG IV) und den unter

fidv fj zov 'Hgaxlsovg aXoog xoloi/xsvor (weil

n&mlich hier Herakles die Rosse des Diomedes

gebandigt habe, weshalb der Ort auch Zeuxippos

genannt wurde) lag; ebenso Kod. 12, welcher (aus

anderer Quelle) p. 14 und 36 weiteres uber dieses

Bad und seine Heizvorrichtung (/terci xavdrjlag

vaXlvtjgl) beibringt, ferner Suid. und Kedren.

aa. OO. Der Name Zeuxippos, welcher mit der

Bezeichnung Zeus Hippios zusammenzuhangen

dem Namen des Georgios Kodinos erhaltenen

Ildzgia zrjg K<ovozavzivovx6Xea>g erhalten sind,

worflber jetzt Krumbacher Byz. Lit. 2 323ff.

422ff. una Th. Preger Beitrage zur Textgesch. d.

Ildzgia Kmvoz. (Munch. 1895) zu vergleichen sind.

Dionysios von Byzanz (citiert nach Wescher),

schArA, wird von Malal7291. Chron. Pasch. I 494 60 uber welchen vgl. oben S. 755 ,
kommt nur

mit dem Bilde des Helios im Tetrastoon (s. o.

S. 1123) in Verbindung gebracht, unter welchem

mystischen Namen (Zev^mnog faog) die Thraker

diesen. Gott verebrt hatten ; durch Severus wurde

nun das Tetrastoon zu den Thermen gezogen

(eysvexo zo Tezgdazcoor zov Zev^ijijiov) und deshalb

das Colossalbild des Helios auf die Akropolis ver-

pflanzt, wo unterhalb desselben (Malal.), unweit

fur den Umfang der Stadt und die am Bos-

poros gelegenen Ortlichkeiten in Betracht. In-

schriften CIG 2032—2045. 6824. CIL III 732

—745. .Add. p. 990 und nr. 6548; Suppl. 7401

—7407. Dethier und Mordtmann Epigraphik

von B. (Denkschr. Akad. Wien 1864). Anderes

bei Kalopathakes Thracia 32. Zur Etymolo-

gie des Namens B. vgL u. S. 1127 und das von
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Tomaschek Tljraker 112, 15f. 61 beigebrachte
Material.

DiebeifolgendeKartenskizze (S. 1121f.), welche
zum erstenmal den Versuch macht, die Topographie
des vorchristlichen B. zu veranschanlichen, beruht
in den Umrissen auf Mordtmanns grossem Plan
von Constantinopel im Mittelalter, obwohl der-

selbe in der Kfistenlinie von dem sonst besten
Plane von Stolpe nicht unerheblich abweicht;
die Hohenlinien sind nicht als genaue Schicht-

renzen, sondern nur als annahernder Ausdrnck
er BOschungsverhaltnisse zu fassen ; auch Mass-

stab und Nordweisung, welche bei Mordtmann
fehlen, kOnnen deshalb nnr als Naherungswcrte
gelten. [OberhummerJ

Geschichte, Name. Gegenuber andern Ety-
mologien (Curtius Griech. Etymoi.* 291. Gras-
berger Stud. z. d. griech. Ortsnamen 110. 278)
ist auf ahnliche thrakische Namen (Bv£ta, Bv£rj-

qss, Bv£avrk; der Pluss Baqflvfys, der sich in

den Meerbusen von B. ergiesst u. a.) zu verweisen,
wie auch von andern griechischen Stadten frfihere

thrakische Namen bekannt sind, Strab. VII 319.
Senwen (Hist. Byzant. inde ab urbe aed. usq.

ad aet. Phil. Maced., Halle 1875) 9. Der Platz
soli vor der Grfindung Lygos geheissen haben,
Plin. n. h. IV 46. Auson. ord. urb. nob. 2f. p. 145,
14 Peiper; vgl. den Namen des Baches Lykos in

Byzanz selbst.

Eine zusammenhangende Darstellung!
der Geschichte der origines Byxantii gab Trogus
Pompeius nach Prol. IX; erhalten ist Hesych.
Miles. ITaxQia KonvOTavuvonokiitos FHG IV 146if.

(kritiklos und voll grober Verwirrungen) ; Ano-
nymus bezw. Kodinos jicqi xwv siotqIcov xfjg Kwv-
axavTivojidkecoe (ed. Bonn. 1843; s. o. S. 1126)
wiederholt den Hesychios mit einigen Zusatzen.
Von dem gleichnamigen Werk des Christodoros
Koptos ist nichts erhalten. Viele Einzelheiten
(oft aetiologischen Charakters) giebt Dionysios 4

von Byzanz (ed. Wescher Paris 1874, danach
im folgenden citiert; die §§ der commentierten
Ausgabe von Frick, Wesel 1860, sind in [] bei-

gesetzt; ahnliche Zahlung der §§ bei C. Mfiller
Geogr. gr. min. II Iff.).

Eine phoinikische (agyptische ?) Ansiedlung an
der Stelle des spateren B. vermutet ohne sicheren
Grand Dethier Der Bosphor und Constantinopel,
Wien 1873, 6; Handelsfahrten der Phoinikier nach
dieser GegendWieseler Der Bosporus, Gottingen5
1874, 15f.

Grfindungszeit. Als Grfindungsjahr nennt
Euseb. v. Arm. Abr. 1357 = 660/59 v. Chr., Hieron.
Abr. 1358 (1360) = 659/58 (657/56), vgl. Busolt
Griech. Gesch.2 I 472, 1. Nach Herod. IV 144
wurde B. 17 Jahre (nach Hesych. 20 : 19 Jahre)
nach Kalchedon gegrundet (Euseb. Hieron. setzt

die Grfindung von Kalchedon auf 785/84, also
27 Jahre vor B., nach Busolt a. a. O. ist ein
Versehen des Eusebius anzunehmen). Ioann. Lyd. 6
de mag. Ill 70 p. 265 nennt 01. 38 - 628/25.
Zu Eusebius stimmen die Ansatze des Cassiodor
chron. ed. Th. Mommsen (Abh. sachs. Ges. d.

Wiss. 1861) 593 auf die Zeit des Tullus Hostilhis,
und des Nikephor. chron. 87, 22 de Boor auf
die Zeit des Manasse, zu Ioann. Lyd. der des
Kedren. I 197 Bonn, nnd des Inl. Poll. hist. phys.
120 ed. Hardt auf die Zeit des Iosias. Wertlos

sind die Ansatze bei Diod. IV 49, 1 (auf die Zeit
des Argonautenzugs) und Kodin. p. 13, 3 (685 oder
655 Jahre vor Severus, also die Zeit der Perser-
kriege, s. u.).

Grundungssagen. Eine volkstiimliche Uber-
lieferung fiber die Grfindung scheint nicht vor-

handen gewesen zu sein; was bei Hesych. 3ff.

Arrian bei Eustath. z. Dion. Per. 140. Dion. Byz.
passim erzahlt ist, sind aetiologische Combinatio-

0 nen oder Entlehnungen gelehrter Herkunft , so
die Legende vom Mauerbau durch Apollon und
Poseidon (Hesych. 12; vgl. dag .sibyllinische' Orakel
Zosim. II 37 [dsoxrna rstxsa]) ; am meisten volks-

tilmlichen Charakter tragi; noch der Bericht des
Dion. Byz. 24f. [20f.] fiber die anfangliche Grfin-

dung an anderer Stelle— der dem Apollon heilige

Kabe (Ael. h. a. I 48) bezeichnet den von den
Gettern gewfinschten Platz. Uber den angeblichen
Grander Byzas s. d. Wie Byzas ist auch der von

0 Ioann. Lyd. a. a. 0. angeffihrte Zeuxippos keine
Person der Geschichte oder lebendigen Sage. Die
Grfindungsorakel Dion. Byz. 23 [19]. Hesych. 3.

Eustath. Dion. Per. 803. Steph. Byz. s. Bv£dv-
nov und Strab. VII 320 (Tac. ann. XH 63) sind

jedenfalls erst spateres Machwerk, der Inhalt des
letzteren wird Herod. IV 144 dem Perser Mega-
bazos in den Mund gelegt; vgl. auch Plin. n. h.

V 149.

Nicht einmal fiber die Mutterstadt bestand
) eine allgemein anerkannte Uberlieferung. Die Ent-
stehung der Irrtfimer bei Iustin. IX 1, 3 (Oros.

Ill 13, 2) condita a Pausania rege Spartanorum
(Duncker Gesch. d. Altert. 5 VIII 142, 2 will ohne
Grand capta lesen, so auch Busolt Gr. Gesch.
II 379; richtig v. Wilamowitz Aristot. u. Athen
I 145, 40) und Amm. Marc. XXII 8, 8 (Atticorum
colonid) ergiebt sich aus der Geschichte der Stadt.

Ein blosser Irrtum liegt wohl auch bei Veil. Pat.
n 7, 7 vor, der B. (mit Kyzikos) fur eine milesische

• Colonie halt (Chron. pasch. I 593: eine ionische

Colonie). Dass B. eine dorische Colonie war, zeigt

der Dialekt (s. u. S. 1143) ; Megara wird wenigstens
von den spateren als die Mutterstadt genannt,
Skvmn. 716f. Philostr. v. soph. I 24, 3. Dion.
Byz. 14 [10]. 34 [28] u. 0. Ioann. Lyd. a. a. 0. Steph.
Byz. Eustath. z. Dion. Per. 803. Zwingende Be-
lege lassen sich aus Ortsnamen, Kulten u. dgl.

nicht beibringen. Die Angaben des Dionysios von
Byzanz fiber die Herkunft mehrerer Kulte aus
Megara (des Hipposthenes 32 [26], Schoiniklos

34 [28], Aias 39 [30], Saron 71 [45], Polyeidos 14)
werden durch die sonstigen Nachnchten' fiber Me-
gara nicht best&tigt und sind wohl blosse Ver-
mutungen des Dionysios. Sonst zeigen die Reihen
der in beiden Stadten verehrten Gottheiten eine

gewisse Ubereinstimmung, aber fast nnr in all-

gemein griechischen Kulten; bemerkenswert ist

der gemeinsame Kult der Artemis Sg&coma (Herod.
IV87. CIG 1064; vgl. Preller Gr. MythoL* I

309, 2) und (wahrscheinlich) des Apollon Karinos,
s. u. S. 1 150, sowie der Titel leQoiivafiaiv (s. u.),

endlich der byzantinische Monatsname maleforus;
vgl. den Kult der Arj[hjttjq ftalotpooo; in Nisaia,

Paus. I 44, 3. K. P. Hermann Philol. H 1847,

262. Auf Mfinzen der beiden Stadte erscheint

der Halbmond Head HN 231. 329 (aber auch
sonst, z. B. bei Thespiai ebd. 300). Auch in Orts-

namen ist keine Ubereinstimmung vorhanden. Das
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angebliche promuntorium Mhmicum (Busolt

a. a. 0. P 473, 1) existiert nur in der lateinischen

Ubersetzung, Dion. Byz. 32 [26]; die Namen Ile-

Dion. Byz. 21 [17] (vgl. Steph. Byz. IIsQaia,

SxiQWvtdes netQcu. Dion. Byz. 15 [11]) konnten

ebenso gut, wie dies im letzteren Falle auch von

Dionysios geschieht, auf Korinth zurfickgeffihrt

werden; ubrigens haben beide Namen appellativen

Charakter. Eine zweite Besiedlung durch Megarer

wurde frtiher (so noch Duncker a. a. 0. 1 409) It

mit Unrecht aus Ioann. Lyd. de mag. HI 70.

Dion. Byz. 49 [33; die Iateinische Ubersetzung

war ungenau] geschlossen.

Dass den ursprunglichen Ansiedlern snoixoi

gegenuberstanden, bezeugt Aristot. pol. 1803 a 33,

ohne Zweifel handelt es sich hier urn spater Zu-

gewanderte; die Nachrichten fiber Beteiligung

anderer Stadte an der Besiedlung sind ausserst

unsicher. Vollig wertlos in dieser Beziehung sind

die Angaben, die auf blosser Ausdeutung von 2'

Ortsnamen am Bosporos beruhen: Dion. Byz. 47

[31]. Hesych. 20 (Khodos). Dion. Byz. 48 [32]

(Thasos). Dion. Byz. 79 [51]. Hesych. 32 (Ephe-

sos). Dion. Byz. 81 [52] (Lykier). Ausdrficklich

werden argivische Ansiedler als die ersten bei

Hesych. 3. 32 genannt; mOglicherweise ist dies

ein bloser Schluss aus der Verbindung der Griin-

dungslegende mit der argivischen Iosage (anders

Svoronos "Eyr/p. &qx- 1889, 75ff). Auch die

Angabe des Dion. Byz. 15 [11] fiber die Betei- 3

ligung der Korinther an der Grfindung lautet

unbestimmt geniig; eine Bestatigung dieser An-

gabe konnte in der Form des byzantinischen B (s.

u. S. 1150), sowie in der wahrscheinlichen Uber-

einstimmung eines byzantinischen Monatnamens

(Machanens) mit einem kerkyraeischen (Brock er

und K. F.> Hermann Philol. II 259. 267) gefun-

den werden. Vereinzelt steht die Nachricht, dass

Korinthier, Karystier und Mykenaeer sich bei der

Grfindung beteiligt hatten, Genes, p. 27 Bonn. 4

Von Arkadern soli nach Dion. Byz. 19 [15] der

Kult des Zeus aydoio; eingefuhrt worden sein.

Auf ein boiotisches Element weist Diod. XIV 12, 3

(toii; ovopafapevovs Boicozov;) ,
der Kult des

Amphiaraos Dion. Byz. 63 [42] und seines an-

geblichen Wagenlenkers Schoiniklos 34 [28], end-

lich Konstant. them. H p. 46 Bonn.: Meyagewv

y.ai Aaxedaipovicov xai Boiwzmv iariv anoixia

roiv aQyaioxaziov 'ElXtjvw.

Bis'zum Eintritt in den ersten athe-!

nischen Seebund. Die Stadt hatte wohl von

Anfang an Kampfe mit den benachbarten Thra-

kern zu bestehen, wie denn auch die Grundungs-

legende von solchen zu erzahlen weiss, Hesych.

17ff. Dion. Byz. 8 [9]. 16 [12]. 53 [35]. Die be-

stimmteren Nachrichten aus spaterer Zeit s. u.

S. 1141. Ebensowenig wie die kleinasiatischen

Stadte vermochte B. sich der Herrschaft der Per-

ser zu entziehen. Als Dareios auf dem Zug gegen

die Skythen den Bosporos in der Nahe der Stadt i

fiberschritt — 513 v. Chr.? vgl. Busolt IP 523,

1 — (Herod. IV 85. 87. Polyb. IV 43, 2. Dion.

Byz. 57 [37]), waren unter seiner Flotte, die zur

Donaa fuhr, auch byzantinische Schiffe unter

dem Tyrannen Ariston, Herod. IV 138. Wah-

rend der Unternehmung des Dareios muss B. wie

die fibrigen Griechenstadte am Bosporos und der

Propontis durch Abfall oder zweideutige Haltung,

vielleicht durch ZerstOrung der Brficke fiber den

Bosporos, den Groll und Argwohn des Konigs er-

regt haben; die Stadt wurde von Otanes, dem
Nachfolger des Megabazos unterworfen, Herod. IV

143f. V 26f. Strab. Xni 591 (Ktes. frg. 17). Viel-

leicht ist auch Herod. IV 87 (ZerstOrung der persi-

schen Denksaulen) hierher zu beziehen (Duncker

IV 516ff., der die etwas von einander abweichen-

den Notizen zu vereinigen sucht; Schwen 13f.),

I hierher auch Dion. Byz. 14 [10], wenn nicht eine

Verwechslung mit der spateren Stadt vorliegt. Im
Verlauf des ionischen Aufstandes besetzten die

lonier den Platz, Herod. V 103; an der Seeschlacht

von Lade war B. nicht beteiligt, Herod. VI 8;

Histiaios begab sich hieher, um die Schiffe aus

dem Pontes abzufangen, Herod. VI 5. 26. Nach der

Niederwerfung des ionischen Aufstandes flflchteten

die Byzantier vor der Rache der Perser zusammen

mit den Kalchedoniern und legten die Colonie

) Mesambria am schwarzen Meer an; B. selbst wurde

zerstOrt, Herod. VI 33. Eustath. z. Dion. Per. 803.

Vielleicht war die Stadt Mesambria schon vorher

gegrundet (bei der ersten Unterwerfung von B.,

Duncker IV 519), aber weder Herod. IV 93

noch Strab. VIE 319. Skymn. 739—42 machen

diese Annahme notwendig. Offenbar sahen die

Perser in dem Platze bald eine wichtige Sttttze

ihrer Herrschaft in dieser Gegend. Nach der

Niederlage von Plataiai nahm Artabazos seinen

)Bfickweg fiber B., Herod. IX 89. Im J. 478

(v. Wilamowitz Aristot. u. Athen I 145) wurde

B. von Pausanias erobert, wobei eine Anzahl persi-

scher Adeliger, daranter Angehorige der konig-

lichen Familie, den Griechen in die Hande Men,
Thuk. I 94. 128. Diod. XI 44, 3. Nep. Paus.

2, 2. Die athenischen Schiffe standen unter Ari-

steides und Kimon; Kimon wird als kluger Schieds-

richter bei der Verteilung der Beute genannt,

Plut. Arist. 23; Kim. 9 (aus Ion). Polyaen. I

0 34, 2. Duncker VIII 18. BusolU II 340. Uber

das von Pausanias im 'Uqov am Bosporos gestif-

tete Weihgeschenk s. Duncker VIII 27f. In B.

knttpfte Pausanias verraterische Verhandlungen mit

Xerxes an, hier behauptete er sich, gegen den

Willen der Spartaner, nach Iustin. IX 1, 3 sieben

Jahre lang, also bis zum J. 471 oder 470 (gegen

diese Zeitbestimmung richtig v. Wilamowitz a.

a.0. 1 145f.). Thuk. 1 128—131. Anekdoten fiber

die Tyrannei des Pausanias zu B. bei Plut. Kim. 6

0 = de ser. num. vind. 10; Aristeid. 23. Pans. Ill

17, 8. Aristodemos (?) bei Wescher Poliorc<5t.

p. 857. Die Athener mussten ihn durch eine

formliche Belagerung vertreiben, vor deren Beendi-

gung er, wie es scheint, aus der Stadt entkam,

Thuk. 1 131; auf diese Belagerung ist wohl Ari-

stoph. vesp. 236ff. (trotz Kirchhoff S.-Ber. Akad.

Berl. 1888, 1182, 1 — das Alter der Manner wird

absichtlich fibertrieben; vgl. v.219f.) zu beziehen

(auch Aristeid. II 511 Dind. =Bergk PLG* HI

iO 460?). Duncker VIII 142. Busolt II 379.

J. Be loch Gr. Gesch. I 385.

Bis zur Belagerung durch Philipp von

Makedonien. B. trat in den delischen Bund

ein. Fur den raschen Aufschwung und die Blfite

der Stadt zeugt die Hohe des~^oeos, der im J. 450

15 Talente betrug (CIA I 230); ffir447 sind Riick-

stande verzeichnet (CIA I 233; vgl. Boeckh
Staatsh.3 H 406. 482), fur 443 15 Tal. 4300 Dr.
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(CIA I 237), fur 441 15 Tal. 460 Dr. (CIA
I 239).

Die VermutungDunckers (Abhandl. z. griech.
Gesch. 160ff.; Gesch. des Altert. IX 113ff.; vgl.

Gilbert Gr. Staatsaltert. 1 I 333, 1), dass schon
bei Gelegenheit der pontisehen Fahrt des Perikles
(ca. 443 v. Chr.) eine athenische Zollstatte bei B.
eingerichtet worden sei, steht im Widerspruch mit
Polyb. IV 44, 4 und ist mit Kirchhoff S.-Ber.
Akad. Berl. 1888, 1179ff, dem Gilbert Gr. Staats-
altert. 2 I 892, 3 beigetreten ist, abzuweisen. Die
im Volksbeschluss CIA I 40 = Dittenberger
Syll. 32, 35 (vgl. Boeckh Staatsb.3 I 70. II 500,
35) den Metlionaeern erteilte Erlaubnis, Getreide
bis zu einem bestimmten Mass aus B. auszufiihren,
bezieht A. Kirchhoff auf eine wahrend des pelo-
ponnesischen Kriegs fur notwendig erachtete Ge-
treidesperre. Aus unbekannter Ursache hat B.
sich an dem samischen Aufstande beteiligt, Thuk.
I 115, 5. 441/40 hat B. noch Tribut bezahlt (CIA

!

I 239, nach sicherer Erganzung); dagegen fehlt B.
auf der Liste far 440/39, CIA I 240 = Ditten-
berger Syll. 15, die freilich bei dem Tribut vom
Chersonnes nicht ganz vollstandig ist; vermutlich
fand also der Abfall im J. 440 statt, Duncker
Gesch. des Altert. 5 IX 208. 216. Von einem ernst-
lichen Kampf gegen B., yon einer Unterstfltzung
der Samier durch B. wird nichts berichtet; Thuk.
I 117, 3 erwahnt kurz den Wiedereintritt der
Stadt in den Unterthanenverband. Auf der Tribut- 5

liste fiir 438/37, CIA I 242, erscheint B. ohne Tri-
butziffer; die Tributliste fur 436/35 CIA I 244
= Dittenberger Syll. 17, 32 weist gegen 441/40
eine kleine ErhOhung — auf 18 Tal. 1800 Drach-
men — auf. Nicht ungerechtfertigte Bedenken
erhebt Muller-Strfibing Thuk. Forschungen
271f. gegen die genannten Stellen des Thukydi-
des, die er als Glossen beseitigen will; indessen
ware die Entstehung dieser Glossen in keiner
Weise zu erklaren ; es ist anzunehmen, dass es zu 4
wirklichen Feindseligkeiten nicht gekommen ist.

Im peloponnesischen Krieg stand B. auf der
Seite Athens, Thuk. n 9, 4. Xen. anab. VII 1, 27.
Bei der allgemeinen ErhOhung der Tribute im
J. 425/24 wurde der von B. auf 21 Tal. 3420 Dr.
angesetzt, CIA I 259 ; ein Geschwader wurde da-
mals an die thrakische Kfiste gesandt, vielleicht
urn einen befurchteten Abfall der dortigen Stadte
zu verhindern, Thuk. IV 75, 1. Zu dem J. 416
berichtet Diod. XII 82, 2 von einem gemeinschaft- 5
lich mit Kalchedon unternommenen, mit grosser
H&rte ausgeffihrten Peldzug der Byzantier gegen
Bithynien. Nach dem ungliicklichen Ausgang der
sicilischen Expedition wurde B. ein Gegenstand
hartnackiger Kampfe zwischen beiden Parteien.
Es verhandelte mit Sparta und fiel im Sommer
411 von Athen ab, Thuk. VIII 80, 3 (Diod. XIII
34, 2 setzt den Abfall von B. zusammen mit dem
der andern Bundesgenossen auf das J. 412). Die
Besatzung wurde im J. 410 durch Klearch, der 6i

Proxenos von B. war, im Auftrag des KOnigs
Agis verstarkt, urn die Getreidezufuhr nach Athen
vtillig zu sperren, Xen. hell. I 1, 35; vgl. Brei-
tenbach z. d. St. Nach der Schlacht bei Ky-
zikos wurde im J. 410 von Alkibiades der Sund-
zoll — von den Schiffen aus dem Pontos wurde
der Zehnte gefordert— zu Chrysopolis gegenfiber
B. eingerichtet, Xen. hell. I 1, 22. Polyb. IV

44, 4. Diod. XIII 64, 2. Boeckh Staatsh.3 I
396. Im J. 409 brachen die Athener gegen Kal-
chedon und B. auf und belagerten unter Alkibia-
des die Stadt, die von Klearch verteidigt wurde

;

nach dem Weggang des Klearch Cffneten einige
Burger der von Hunger bedrangten Stadt — so-

gar die Spartaner erkannten nachher an, dass der
Verrat durch die Not entschuldigt war (Pint.) —
den Athenern die Thore nach der Landseite hin;

0 es kam zu einem Kampf auf dem Marktplatz,
wobei (Diod.) die Einwohner der peloponnesischen
Besatzung Beistand leisteten, bis Alkibiades den
Byzantiern Schonung verkunden liess, Xen. hell.

I 3, 2. 14ff. Diod. XIII 64, 3. 66, 4ff. 67. Plut.
Alk. 31 ; hieher ist auch Polyaen. I 47, 2 (Front,
strat. Ill 11, 3) zu beziehen, Grote Hist, of Gr.
(ed. 1884) VII 874ff. (ch. 63). Die athenische
Verlustliste , bei der auch die vor und in B. (ift

BvCavrtm) Gefallenen aufgeffihrt werden, s. CIA
0IV 2, 446a. A. Kirchhoff Herm. XVII 623ff.

Die Einnahme erfolgte spatestens im Winter 409/8,
Xen. hell. I 4, 1. Vermutlich wurde jetzt die

Zollstatte nach B. verlegt, A. Kirchhoff S.-Ber.

Akad. Berl. 1888, 1179. B. bezahlt jetzt wieder
Tribut, CIA I 258 = Dittenberger Syll. 21, 5
(von den J. 408/6), 15 Tal. 100 Dr. Nach der
Schlacht bei Aigospotamoi (405) wurde B. von
Lysander besetzt; die athenische Besatzung wurde
auf Grund eines Vertrags entlassen; diejenigen,

Odie B. vorher an Alkibiades iiberliefert hatten,
flohen nach dem Pontos und wurden spater Biirger
in Athen, Xen. hell. II 2, 1 (vgl. I 3, 19). Der
erste Harmost daselbst war Sthenelaos, ebd. II 2, 2.

Von inneren Streitigkeiten und Angriffen der Thra-
ker bedrangt erbaten sich die Byzantier einen
oTQaxtjyoe von Sparta; es wurde im J. 403 Kle-
arch dorthin gesandt, der aber in B. alsbald eine

Schreckensherrschaft aufrichtete, bis die Lakedai-
monier ihn offen angriffen, Diod. XIV 12; uber-

) einstimmend damit in der Hauptsache Polyaen.
II 2, 7 (wahrend Xen. anab. I 1, 9. 3, 3. II 6, 3
von diesen wenig ruhmlichen Thaten des Klearch
schweigt) ; bewusste Ungenauigkeit bei Isokr. VIII
98. XII 104. V 97. Grote Hist, of Gr. VIH 310
(ch. 69). Bei der Ruckkehr der Zehntausend im
J. 400 finden wir als Harmosten von B. den Klean-
dros, Xen. anab. VI 4, 18. 6, 1. 5ff. Die Zehn-
tausend gelangten nach Chrysopolis (ebd. VI 6, 38)
und von da nach B., VII 1, 7. Das hinterlistige

) Verhalten des in B. befindlichen spartanischen
Nauarchen Anaxibios brachte die Stadt in die
Gefahr der Plundering durch die Kyreer, die sich
hier unter Xenophons Fuhrung festsetzen wollten;
durch eine Rede gelang es dem Xenophon, die
aufgeregten Soldaten zu beschwichtigen , VII 1

(Chion epist. 3 ohne selbstandigen Wert). Auch
damals waren die Bjzantier unter sich uneins,
ebd. VTI 2, 39. Nachfolger des Kleandros wurde
Aristarchos, der auf die Weisung des Anaxibios
400 in B. zurfickgebliebene Kvreer in die Sclaverei
verkaufte, VII 2, 5. 6. Vorte'ilhaft musste fur B.
der von Seuthes mit den Kyreern gegen die Thra-
ker bei Salmydessos unternommene Kriegszug sein,

ebd. VII 5. Diod. XIV 37. Nach der Schlacht
bei Knidos (394) und zwar wahrscheinlich im
J. 390 (G. Busolt Jahrb. f. Philol. Suppl. VII
673. Volquardsen Untersuch. fiber die Quellen
Diodors 45. Breitenbach Ausg. v. Xen. hell.
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H Einl. LXXXV) machte Thrasybul der sparta-

nischen Herrschaft und der Oligarchie in B. ein

Ende. Der Sundzoll wurde wieder eingerichtet

und an B. verpachtet, Xen. hell. IV 8, 27. Demosth.

XX 60. Swoboda Athen. Mitt. VII 188. Arche-

"bios und Herakleides, die B. an Thrasybul iiber-

gaben, wurden spater verbannt, zu Athen aber

mit grossen Ehren aufgenommen, Demosth. XX
60—63. Die entsprechenden Ehren werden auf

einer athenischen, von P. Foucart Bull. hell. 1

XII (1888) 164ff. veroffentlichten Inschrift (vom

J. 387/6) einem Herakleides zuerkannt, der sich

auch bei den Verhandlungen des antalkidischen

Friedens um Athen verdient gemacht hat; dass

dieser Herakleides mit dem Byzantier identisch

sei, nimmt Foucart mit grosser Wahrscheinlich-

keit an. Thrasybul soil, als er angeklagt wurde,

einen Versuch gemacht haben, sich in B. festzu-

setzen, Lys. XXVHI 5. Ob ein fOrmliches Bfind-

nis zwischen Athen und B. geschlossen worden S

ist, ist zweifelhaft. Dem Sundzoll machte wohl

der antalkidische Friede ein Ende; nach Isokr.

XIV 28 blieb aber B. auch nach diesem Frieden

auf der Seite Athens. Noch vor der Neugrun-

dung des zweiten athenischen Seebundes (378/77)

ist von Athen mit B., wie mit Chios u. a. ein

Separatvertrag abgeschlossen worden, CIA II 19

= Dittenberger Syll. 62 a 4; b 2. 11; vgl. CIA

II 17, 83 = Dittenberger Syll. 63, 83. Bu-
solt Jahrb. f. Philol. Suppl. VII 641; griech. i

Staatsaltertumer 2 330. Festen Bestand hatte

auch dieser Bund nicht; bei seinem Versuche,

die Seeherrschaft ffir Boiotien zu erwerben, wandte

sich Epaminondas mit Erfolg auch an B. (364 oder

363), Diod. XV 79, 1. Isokr. V 53. Nach der

abgerissenen Notiz bei Nep. Timoth. 1 ware an

eine Wiederunterwerfung — Timotheos war da-

mals Strateg in Thrakien, Schol. Aisch. II 34.

Demosth. XXHI 149f. Beloch Attische Politik

318 — zu denken. Im J. 362 und aufs neue 361 •

beliistigten die Byzantier die Geteidezufuhr nach

Athen, indem sie die Getreideschiffe zwangen, in

ihren Hafen einzulaufen und ihre Ladung hier

auszuschiffen ; fiber den Begriff des xatdysiv vgl.

Aristot. oec. II 3 1346 b 29. Boeckh Staatsh.3

I 697. Das im J. 362 auf Aristophons Antrag

ausgerttstete Geschwader hatte u. a. auch die

Aufgabe, diesem Notstande abzuhelfen. Im Herbst

361 wurde die pontische Getreideflotte vom Hieron

her durch athenische Schiffe beschutzt, Demosth.

L 6. 17. A. Schafer Demosthenes* 1 121; Beil.

149. Busolt Jahrb. f. Philol. Suppl. VII 801ff.

Wie lange B. auf Seiten Thebens geblieben ist,

ist nicht flberliefert (fiber die Schlacht von Man-

tineia hinaus? Beloch a. a. O. 159). Jedenfalls

muss B. wieder in ein freundschaftliches Verhalt-

nis zu Athen getreten sein ; im J. 357 aber schlos-

sen sich die Byzantier dem von Mausollos veran-

lassten Abfall von Khodos, Kos und Chios an,

kamen Chios zu Hulfe, verwusteten mit den andern

Lemnos, Imbros, Samos; ein byzantinisches Ge-

schwader scheint damals die Athener bedroht zu

haben, CIA II 69 = Dittenberger Syll. 91, 12.

Die Stadt wurde von den Athenern belagert ohne

Erfolg' (Diod.), eine Nachricht, die A. Schafer
Demosthenes* I 170, 1 in Zweifel zieht, Demosth.

XV 3. Diod. XVI 7, 3. 21. 22, 2. Nep. Timoth.

3 (Isokr. XV 64. VEH 16). Cber die Zeit des
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Friedens vgl. U. Kohl er Athen. Mitt. VI 21ff.

Beloch a. a. O. 365ff. Die Bedingungen des Frie-

dens sind nicht bekannt— angedeutet bei Demosth.

XV 26 —
,
jedenfalls bedeuteten sie die AblOsung der

aufstandischen Stadte vom Bunde, Busolt Jahrb.

f. Philol. Suppl. VH 858. Gilbert Griech. Staats-

altertumer* I 489ff. B. benutzte den gliicklichen

Ausgang des Kriegs, um seine Macht fiber Kal-

chedon und Selybria auszudehnen, gegen die Ver-

trage ; die Verfassung Kalchedons wurde nach dem
Vorbild von B. in demokratischem Sinne umge-

staltet, Demosth. XV 26. Theop. frg. 65. FHG
I 287 a (Athen. XII 526 e). Den Rhodiern kam
B. gegen Mausollos nicht zu Hulfe, Demosth. XV 3.

Zum phokischen Krieg hat B. den Boiotern zwei-

mal eine Beisteuer geleistet, Dittenberger Syll.

95, 10. 20 = Larfeld Syll. inscr. Boeot. 309, 9.

20. Im Streit mit Kersobleptes von Thrakien be-

griffen schloss B. einen Vertrag mit Philipp, wohl
i bei dessen Zug nach Thrakien, Schol. Aisch. n 86

(Demosth. IX 34. XI 3. XVin 87. 93). Von
einer Beteiligung der Stadt an dem Kriege gegen

Athen wird nichts erzahlt, aber die Athener muss-

ten zulassen, dass B. die durchfahrenden Schiffe

wieder zu.m Einlaufen zwang (xatdyeiv), Demosth.

V 25. Trotzdem aber Philipp den den Griechen-

stadten feindlichen Kersobleptes im J. 343 be-

kriegte (Diod. XVI 71), bekam die Freundschaft

der Byzantier mit Philipp bald einen Riss; als

) Grund giebt Demosth. XVTO 87 die Weigerung

der Byzantier an, auf Grund ihres Bfindnisses mit

Philipp Krieg gegen Athen zu fuhren, was kaum
denkbar ist, s. dagegen A. Schafer a. a. O. H*
497, 2, der an Verletzung byzantinischen Gebiets

von seiten des Philipp denkt. Philipp erkannte

die Bedeutung der Stadt und wollte sich mit Ge-

walt ihrer bemachtigen. In der Rede fiber die

Angelegenheiten im Chersonnes (Anfang des J. 341,

A. Schafer II* 467) erwartete Demosthenes die

) Belagerung von B. fur die Zeit der Etesien (VIII

14. 66); zur Zeit der dritten philippischen Rede

(Mai 341, A. Schafer 112 468; fiber die Chrono-

logie vgl. auch Boeckh Staatsh.3 I 666ff.) ruckte

Philipp gegen B., Demosth. IX 34. (20). Demo-

sthenes brachte ein Bundnis zwischen Athen und

B. zu stande, Demosth. XVHI 88ff. (238). 240f.

302. Plut. Dem. 17, im Sommer 341 (A. Schafer

n 482). Philipp wandte sich 341/40 zunachst

gegen Perinth, das von B. unterstiitzt wurde, Diod.

3 XVI 74, 5. 76, 3. Nachdem die Bestfirmung

Perinths im J. 340 missglflckt war, griff Philipp

B. an, dessen Kriegsmacht noch in Perinth sich be-

fand, Diod. XVI 76. An eine Verteidigung des offe-

nen Landes war nicht zu denken, Front, str. 1 3, 4.

Eine Geschichte der Belagerung in sieben Biichern

schrieb der Byzantier Leon (Suidas s. v.); ein

kurzer Bericht bei Iustin. IX 1 (Oros. HI 13).

Eine ausffihrliche Darstellung giebt A. Schafer

II 2 507ff. Die Belagerung blieb lange im Ge-

0 dachtnis und gab daher Anlass zur Legendenbil-

dung
;
unzuverlassig erscheinen die Angaben He-

sychs, der z. B. den Chares zum Strategen der

Byzantier macht; auch bei Dionysios von Byzanz

lasst sich der Verdaeht aetiologischer Legenden-

bildung nicht abweisen. So konnte die Erziih-

lung von der Schlacht bei dee/ii^e^ Dion. Byz.

65 [43], aus dem Namen, die von der hulfreichen

Lichterscheinung, Hesych. 27. Steph. Byz. s. Boa-
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sioQos. Constant. Porph. them. II p. 64 Bonn, (ab-
gebrochen). Eustath. z. Dion. Per. 142, aus dem
mit dem Ereignis in Zusammenhang gebrachten
Knit der 'Eiedztj (pcooyoQog — sogaT der Bosporos
soli danach genannt sein — herzuleiten sein. Auch
die Distichen auf dem angeblichen Grabmal einer
Gemahlin oder Geliebten des Chares, die damals
gestorben sein soil (Mfinzen ? Svoronos 'Eqma.
&qx. 1889, 80), bei Hesych. 29f. Eustath. z. Dion.
Per. 140. Anth. Pal. VII 169. Dion. Byz. 110 ]

[66]; vgl. p. 36. 55 Wesch., und Heyne Antiqu.
Byz. (Comment, soc. Gott. I 67), sind vielleicht
mcht authentisch. B. erhielt Unterstiitzung von
Athen, das jetzt den Krieg an Philipp erklarte,
von Chios, Kos, Bhodos ,und einigen andern Grie-
chen', Diod. XVI 77, 2. CIA II 117 = Ditten-
berger Syll. 108b (Tenedos). CIA II 118 (Chios?).
Commandant der ersten athenischen Hfilfesendung
war Chares, der sich jedoch kein Vertrauen zu
erwerben verstand, Hesych. 28. Plut Phok 14 '

Porphyr. frg. 1, PHG III 692 a, an der Spitze
des zweiten Geschwaders standen Phokion und
Kephisophon; auf die Fflrsprache des byzantini-
schen Feldherrn Leon, der ihn persOnlich kannte
(derselbe ist nicht identisch mit dem genann-
ten Schriftsteller), wurde Phokion in die Mauern
der Stadt selbst aufgenommen, Plut. Phok 14
(Apophth. Phok. 8). Nep. Phoc. 2. CIA II 808 c
98 = 809 d 240. Demosthenes betrieb persOnlich
die Hiilfeleistung und stiftete eine Triere; unter f
den Trierarchen war auch Hypereides, CIA a. a O
Boeckh Seeurk. 189. Plut. vit. X or.848E. 851

A

Demosth. XVni 80ff. Der Fiihrer der Byzan-
tier selbst war Leon, Plut. Phok. 14, ein Freund
des Phokion und Schiller des Platon (dort zahlreiche
Anekdoten uber ihn); wenn er mit dem Phyl
frg. 10. Athen. X 442 c = Aelian. v. h. Ill 14
Eustath. II. 1242, 40, FHG I 336 b genannten
Leonides identisch ist, so bemuhte er sich zuerst
die Disciplin unter den Byzantiern herzustellen 4
(doch s. u. S. 1137). Ein Apelles von B., der da-
mals um die Athener sich bemuhte, wurde zum
Proxenos ernannt, CIA II 119. Uber die von
Philipp ergriffenen Massregeln — die fiVXavijfiaza
des Polyeidos machten Epoche in der Belagerungs-
kunst — s. Demosth. XVIII 87. Hesvch. 26. Po-
liorce't. ed. Wescher 10. Philoch. frg. 135, FHG
I 406 b. An sich unverdachtig sind auch die An-
gaben des DioDysios von Byzanz, dass Philipp,
um die Zufuhr zu erleichtern, eine Briicke uber 5'

das goldene Horn geschlagen und vermittelst ver-
senkter Steinmassen sie gesichert habe, femer
dass er einen Tempel des Pluton vor der Stadt,
um Banmaterial zu gewinnen, abtragen Hess, 27
[23]. 14 [10]. Die Belagerung misslang; das Ende
der Belagerung ist wahrscheinlich auf Fruhjahr
339 anzusetzen, A. S chafer 112 522. Uber den
Dank der Byzantier gegen Athen s. Demosth.
XVIH 89; das Ehrendecret ist spateres Hach-
werk, Ahrens De dial. Dor. 21. Uber einen
fOrmlichen Friedensschluss zwischen Philipp und
B. ist nichts flberliefert (ungenau und allgemein
Diod. XVI 77, 3); dass die Byzantier den Krieg
activ fortgesetzt hatten, darf aus Demosth. XVHI
230 nicht geschlossen werden (gegen A. Schafer
112 53^ i). Leon wur(je nachher von Philipp bei
den Byzantiern verleumdet und gab sich selbst
den Tod, Suid. s. Ascov. Plut. Nik. 22. Danach

nimmt J. G. Droysen Hellenism.2 I 119, 1 den
Abschluss eines fOrmlichen Vertrags zwischen B.
und Philipp an. Zur Zeit des Philipp— wie v. Gut-
schmid Kl. Schr. Ill 441 annimmt, unmittelbar
vor der Belagerung— hat B. einen Streit mit dem
Skythenkonig Ateas gehabt, Aristokr. frg. 4, FHG

Bis zur ersten Beruhrung mit den B0-
mern. B. ist auch unter Alexander ein auto-
nomer Staat geblieben; es behielt- seine eigene
Mflnzpragung, Droysen M.-Ber. Akad. Berl. 1877,
25. Bei seinem Donaufeldzuge wurde Alexander
von B. durch ein Geschwader, das in die Donau
einlief, unterstiitzt, Arrian. an. I 3, 3. Die Grim-
dung des ozgattfyiov fiihrt Malal. 292 Bonn., wohl
nicht mit Eecht, auf Alexander zuruck. Die Dia-
dochenkampfe scheinen B. hn ganzen wenig be-
lastigt zu haben. Bei dem Krieg des Polysper-
chon gegen Antigonos stand B. auf Seite des

lOletzteren; zwei Seeschlachten wurden in diesem
Kampfe vor B. geschlagen, Diod. XVHI 72 (zum
J. 318). J. G. Droysen Hellenism.2 n 231. Niese
gr. u. mak. St. I 246; nachher dagegen blieb es
zwischen Antigonos und dessen Gegnern Kassan-
der und Lysimachos neutral, Diod. XIX 77, 7
(zum J. 313). J. G. Droysen a. a. O. n 2, 34.
Niese a. a. O.I 290. Auf Hinneigung zu Antigonos
und Demetrios weist CIA II 251; dasselbe Wohl-
wollen gegen diese Familie zeigt sich auch noch

Ospater; die Byzantier stellten nach dem J. 282,
wohl erst nach 277/76 Bildnisse des Antigonos
Gonatas und seines Vaters Demetrios zu Olympia
auf, Paus. VI 15, 7. Dittenberger Syll'. 161.
v. Wilamowitz Philol. Unters. IV 260f. Der
Konig Eumelos vom kimmerischen Bosporos be-
muhte sich um die Freundschaft von B., Diod.
XX 25, 1 zum J. 310. Durch Lysimachos scheint
B. bedroht aber nicht unterworfen worden zu sein,
Plut. de Alex. virt. II 5. Nach der Schlacht von

)Korupedion (281) schloss Heraklea mit B. einen
Bund, um sich vor Seleukos zu schiitzen, Memn.
Her. 11 (FHG III 533 a).

Schwer hatte B. unter dem Einfall der Kelten
zu leiden (seit dem J. 278, J. G. Droysen II 2,
351, 2). Eine Keltenschar verheerte das Land
und legte der Stadt einen Tribut auf, zuletzt
80 Talente. Der Tribut musste bezahlt werden
(wahrscheinlich an die in Europa gebliebenen
Kelten, Holm Gr. Gesch. IV 119f.) bis auf

)die Zeit des Keltenfiirsten Kauaros, der Zeitge-
nosse des Kriegs zwischen Bhodos und B. war
(>. u.), also auch nachdem die Kelten zum Teil
im Vertrag mit KOnig Nikomedes von Bithy-
nien nach Asien fibergesetzt waren (278 oder 277.
J. G. Droysen III 1, 191. 194). In den Ver-
trag waren auch die Verbfindeten des Nikomedes,
darunter B. und Heraklea, einbezogen. Ein De-
metrios von B. beschrieb in 13 B. zfjr ra).aza>v
Sidfiamv ef Evgdijirjs elg 'Aaiav, Diog. Laert. V

) 83, FHG LT 624. Die Byzantier erbaten sich in
ihrer Geldverlegenheit Unterstiitzung von den
andem Griechen, aber nur wenige leisteten Hiilfe,
so Heraklea. Wahrscheinlich wurden in dieser
Zeit die ausserordentlichen Finanzmassregeln er-

griffen, von denen Ps.-Arist. oec. II 2, 3 (1346 b)
berichtet

; auch ein Sundzoll wurde erhoben,was zum
Konflikt mit Bhodos fiihrte, Polyb. IV 46f. Memn
Her. 19. Liv. XXXVIII 16, 3. Pausan. X 23, 14.
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Die Byzantier waren auch unter den von Niko-
medes eingesetzten Vormundern seiner Kinder,
Memn. Her. 22. Ein von B. damals gegen Ka-
latia und Istria nm Tomi gefiihrter Krieg endete
mit der dauernden Schwachung Kalatias, Memn. 21.

Mit Heraklea war B. auch gegen Antiochos II.

von Syrien verbundet. Dieser scheint in der Zeit
262—58 eine Belagerung von B. unternommen
zu haben, Memn. Her. 23; hierauf bezieht J. G.
Droysen III 1, 315 das oben (S. 1135) erwahnte
Fragment des Phylarch; indessen kann die Anek-
dote, die Phylarch im Zusammenhang des sechsten
Buchs anfuhrt, ebenso gut auf die friihere Ge-
schichte von B. sich bezogen haben. Wohl fur
diesen Krieg wurde den Byzantiern von Ptole-
maios Philadelphos, dem Gegner des Antiochos I.

und II., eine Unterstiitzung gewahrt; sie erhielten
Land in Asien, Getreide, Geld, Waffen; dafiir

wurde ihm ein Tempel beim Palinormikon er-

richtet, Dion. Byz. 41 [30]. Von einem (sonst
nicht genannten) Kallimedes, Feldherrn des Se-
leukos II., erkauften sich die Byzantier den Fort-
besitz des Hieron am Eingange des Bosporos,
Dion. Byz. 92 [59]. Polyb. IV 50, 3.

Die Erhebung des Sundzolls durch die Byzan-
tier gab den Anlass zu dem Kriege, den Bhodos
gegen B. begann (220/19, Polyb. IV 37, 8 vgl.

Ill 16, 7). Bundesgenosse der Bhodier war Pru-
sias von Bithynien, der auf B. wegen dessen Freund-
schaft mit Attalos I. von Pergamos erziirnt war

:

(Polyb. IV 49, 3); Bundesgenossen der Byzantier
waren Achaios (iiber diesen Polyb. IV 48), At-
talos I., ein Oheim des Prusias Tiboites, der sich
in Makedonien aufhielt. Aber der letztere starb,

Achaios wurde von den Bhodiern gewonnen, Pru-
sias setzte im Bunde mit den Thrakern der Stadt
hart zu, er nahm ihnen das Hieron und ihren
Landbesitz in Mysien; so wurde unter Vermitt-
lung des KeltenkOnigs Kauaros ein Frieden ge-
schlossen, nach dem die Byzantier auf den Sund-

'

zoll verzichteten
,
dagegen von Prusias alles Er-

oberte zuriickerhielten, Polyb. IV 47—52. Holm
Gr. Gesch. IV 351. Vielleicht ist auf diesen Krieg
der Ortsname 'PoSCmv nzqifioloi, Dion. Byz. 47 [31],
zu beziehen; vgl. C. Miiller Philol. XXXVII 74.

Bis zur Zerstorung durch Septimius
Severus (196 n. Chr.). Auch seit der Beruhrung
mit den Eomern behauptete B. eine geachtete
Stellung

;
unter den griechischen Seestadten stand

B. wohl nur hinter Bhodos an Bedeutung zuruck J

(Mommsen B6m. Gesch. 1 1 691). In dem rOmisch-
aitolischen Krieg gegen Makedonien erscheint B.
mit onter den Machten, welche den Frieden (im
J. 205) zwischen den Aitolern und Makedoniern
vermittelten, Polyb. XI 4, 1. Als Philipp V. von
Makedonien im J. 201 im Bunde mit Antiochos
von Syrien die agyptisehen Besitzungen in Klein-
asien zu erobern unternahm, die griechischen
Stadte dieser Gegend unterwarf und auch Perinth,
das damals in einem Clientelverhaltnis zu B. i

stand, besetzte, schloss sich B. der Kriegserkla-
rung von Bhodos und Konig Attalos gegen Phi-
lipp an; die byzantinische Flotte hatte teil an
dem Seesiege von Chios, Polyb. XVI 2, 10. Da-
mals is£ eine byzantinische Flotte in den Pei-
raieus eingelaufen, CIA II 414 = Dittenberger
Syll. 197. So waren die Byzantier naturliche
Bundesgenossen der BOmer in zweiten Krieg mit

Philipp ; bei dem Friedensschluss (197) wurde die

Zuruckgabe Perinths an B. (sie ttjv BvCavricav
av/uzoXizelav) ausdriicklich verlangt, Polyb. XVIII
(XVII) 2, 4 (daraus Liv. XXXIII 30).

Philipp von Makedonien bewarb sich um die

Gunst der Stadt, indem er sie gegen die Thraker
unterstutzte

, hauptsachlich woBte er jedoch da-
durch die thrakischen Fiirsten einschuchtern, Polyb.
XXII 18, 12. Liv. XXXIX 35, 4; dasselbe be-

Jrichten Appian. Mak. XI 1. 5. Liv. XLLT 13, 8
(40, 6. 42, 4) von Perseus. Es liegt darin fur
B. keineswegs ein Abfall von der rflmischen Sache.
In dem Krieg gegen Antiochos von Syrien (191—190) und ebenso in dem Krieg gegen Perseus
(der letztere schickte zu Anfang des Kriegs Ge-
sandte nach B. , Liv. XLII 46, 1; eine Partei-
nahme fur ihn kann nicht daraus geschlossen wer-
den, dass B. unter den bei Liv. XLIII 6 aufgefuhr-
ten Stadten genannt ist) stand B. auf Seite der

DEOmer, Tac. ann. XII 62. Dem Andriskos wur-
den (im J. 149) von B. Ehren erwiesen; die Stadt
hatte nachher dafiir zu biissen, Diod. XXXII 15, 6.

Damals zuerst wurde nach Tac. a. a. O. ein fOrm-
liches Biindnis zwischen B. und Bom geschlossen.
Uber das staatsrechtliche Verhaltnis zu Bom s.

unten S. 1144f. Im Krieg gegen Andronikos,
im ersten und dritten mithridatischen und im
Seerauberkriege erfiillte die Stadt ihre Pflichten

gegen die BOmer, Tac. a. a. O. Zu Anfang des

) ersten mithridatischen Kriegs (88) stand eine rO-

mische Flotte bei B., um den Eingang in den
Bosporos zu sperren, Appian. Mithr. 17 ; im Ver-
lauf des Kriegs hatte die Stadt unter Flaccus
und Fimbria zu leiden (im J. 86), Dio frg. 104,
1—4 (Memn. 34). Nach seiner Niederlage bei
Kyzikos (im J. 73) suchte Mithridates mit seiner

Flotte B. zu erreichen, erlitt aber Schiffbruch und
wandte sich zuruck nach Sinope, Oros. VI 2, 24.

Eutr. VI 6, 3; von der Mitleidenschaft, in die B.
) durch diesen Krieg — wohl hauptsachlich durch
die Belagerung von Kalchedon im J. 74 — ge-

zogen worden ist, spricht auch Cic. d. prov. cons. 6.

In der Folgezeit hOren wir wieder von inneren
Wirren : ein Teil der Einwohnerschaft wurde ver-

trieben, die Vertriebenen erkauften die Hiilfe des
Volkstribunen Clodius und auf seinen Antrag wurde
Cato (im J. 58) beauftragt die Verbannten zu-

ruckzufuhren, ein Auftrag, dessen sich Cato auch
entledigte; iibrigens blieben — so versteht Dru-
mann, ohne zwingenden Grund, Cic. ad Qu.fr.
II 9, 2 — die Byzantier dem Clodius die ver-

sprochenen Summen schuldig. Cic. pro dom. 52;
pro Sest. 56. Plut. Cat. min. 34. 36; Cic. 34.

Drumann Gesch. Boms II 263. 2(36. 272. V 166.

Unter dem Proconsulat des Piso in Makedonien
(in den J. 57 und 56) war die Stadt den schweren
Plunderungen und Gewaltthatigkeiten dieses Man-
nes preisgegeben , Cic. de prov. cons. 5—7; in

Pis. 86. Drumann a. a. O. II 67ff. Uber die

sonstigen Beziehungen des Cicero zu B. — Cicero

erwartete, vielleicht wegen seines Auftretens ge-

gen Piso
, riftas xai yjq<pto/Aaza von B. — ist

nichts Naheres bekannt, Plut. Cic. 24 fin. Cic. ad
Att. XIV 8, 1. Unter den Schiffen, die Pompeius
gegen Caesar zusammenbrachte, waren auch solehe

von B., Cic. ad Att. IX 9, 2.

Auch in der Kaiserzeit wurde B. Ofters als Uber-
gangsstelle fur die rOmischen Heere benfltzt, Tac.



1139 Byzantion Byzantion 1140

ann. XII 62; hist. II 83. Ill 47 (Mucianus, Herbst

69 n. Chr.). Hist. Aug. Aurel. 13, 1 (Valerian, 258

n. Chr.). 22, 3 (Aurelian, 271?). Zur Zeit des

Augustus scheint nach einigen Miinzen von B., die

die Haupter des Augustus und des ThrakerkCnigs

Kotys— iiber seine Regierungszeit s. Th. Momm-
sen Ephem. epigr. II p. 254 — zeigen, ein freund-

schaftliches (Clientel?) Verhaltnis zu letzterero be-

standen zu haben, Eckhel D. N. II 59. Im J. 18

n. Chr. beehrte Germanicus die Stadt mit seinem

:

Besuche, Tac. ann. II 54. Bei den Truppeniiber-

gangen nach Asien, sowie bei den Kriegen in

Thrakien und am kimmerischen Bosporos wurde

die Leistungsfahigkeit der Stadt stark in Anspruch

genommen; sie erreichte bei Claudius im J. 53

einen Nachlass des Tributs auf fiinf Jahre, Tac.

ann. XII 62f. (vgl. XII 15). Traian verfflgte mit

Eiicksicht auf die Menge des in B. zusammen-
stromenden Voltes die Entsendung eines Legionar-

centurionen dorthin
,
ep. Plin. et Trai. 77f. Das

Finanzwesen wurde durch Plinius d. J. wahrend

seiner Statthalterschaft in Bithynien revidiert; die

jahrlichen Ausgaben von 12 000 HS fur die Be-

gliickwiinschung des Kaisers und 3000 HS fur

die Begriissung des Legaten von Moesien wurden

mit Zustimmung Traians gestrichen, ebd. 43. 44.

Hadrian soli eine Wasserleitung in B. gebaut

haben, Chron. pasch. I 619 Bonn.; falls die Nach-

richt richtig ist, kOnnte damit die von Philostr. v.

soph. I 24, 3 erwahnte Gesandtschaft an Hadrian

zusammenhangen.
Der Wohlstand der Stadt stand am Ende des

2. Jhdts. n. Chr. ,infolge des Fischfangs, der Zolle

und der Fruchtbarkeit des Landes' (Herodian. HI
1, 5) in hoher Bliite; die Befestigung war in vor-

ziiglichem Stand, Kriegsmaschinen waren in Menge
auf den Mauern, Paus. IV 31, 5. Cass. Dio LXXIV
10. 11 (14). Herod. Ill 1, 6 (s. u. S. 1120); fiir

die Festigkeit der Stadt ist auch die Legende

bezeichnend, dass die Athencr einst ihre Schatze

dort aufbewahrt hatten, Eustath. z. Dion. Per.

803. Verhangnisvoll aber wurde jetzt fiir die

Stadt ihre Parteinahme fiir Pescennius Niger in

seinem Kampfe gegen Septimius Severus. Septi-

mius hielt sich zuerst nicht mit der Belagerung

auf, sondern verfolgte den Niger nach Klein-

asien. Fiihrer des Belagerungsheeres wurde L. Ma-
rius Maximus, CIL VI 1450 = Dessau 2935.

Mehrere Officiere des Niger retteten sich nach B.,

Herod. Ill 6, 9. Die Belagerung begann im Win-

ter 193/94; der Widerstand wurde fortgesetzt,

auch als Severus das Haupt des Niger als Beweis

fiir dessen Niederlage nach B. sandte, aus Furcht

vor der Rache des Severus, vielleicht in Hoffnung

auf Hfllfe von Albinus. Bei der Verteidigung

zeichnete sich der Mechaniker Priskos aus, der

nachher auch geschont wurde. Nahezu drei Jahre

wahrte die Belagerung; die Hungersnot fuhrte zu-

letzt zum Kannibalismus. Im Sommer 196 ergab

sich endlich die Stadt und wurde mit grosser

Harte behandelt. Die Soldaten und Beamten wur-

den niedergemacht, die Stadt verlor Freiheit und
Stadtrecht (iXevdegia xal zo a£i'u>fia zo xohztxov)

und wurde wieder steuerpflichtig; sie wurde als

xco/it) den Perinthiern flberlassen, die mit Uber-

mut gegen die unglucklichen Einwohner verfuhren.

Die festen Mauern der Stadt (nach Herodian die

ganze Stadt) wurden gescbleift, wie Dio bemerkt,

zum Schaden des Reiches selbst, Cass. Dio LXXIV
6—14 (= Zonar. XH 8. XIII 3). Herod. Ill

1,5. 2, 1. 6, 9. Hist. Aug. Sever. 8, 12. He-

sych. 36 (unhistorische Erweiterung bei Kodin.

p. 13 Bonn.). Synkell. I 670 Bonn. G. F. Hertz -

berg Griechenland unter den ROmern II 416ff.

H. Schiller Rom. Kaisergeschichte I 709ff.

J. Marquardt Rom. Staatsverw. 12 17, 3. K.
F u c h s Geschichte des Kaisers L. Septimius

Severus (Untersuch. aus der alten Geschichte V)

40ff., iiber die Chronologie A. Wirth Quae-

stioaes Severianae, Bonn Diss. 1888, 28f. Be-

zeichnend fiir den Eindruck, den die Erobe-

rung und Bestrafung von B. in Griechenland

machte, ist die Erzahlung bei Philostr. v. soph.

II 27, 2.

Bis zur Verlegung der Residenz nach
Byzanz. Severus hat, wie es scheint, selbst die

allzustrenge Behandlung der Stadt bereut, an-

geblich auf Fiirsprache des jungen Caracalla die

Rechte der Stadt wiederhergestellt und neue Bau-

ten zum Schmuck der Stadt begonnen — wie

K. Fuchs a. a. 0. 89 vermutet, bei seiner An-

wesenbeit im J. 202 — ; so baute er eine azod,

die sog. Thermen des Zeuxippos, ein xvvrjyiov

(Amphitheater oder Theater mit Einrichtungen

zu Tierkampfen? vgl. Friedlander ROm. Sit-

tengesch.5 II 379. 555), begann den Bau des

tizmxov und stellte den Apollontempel auf der

i Burg und das azgazriyiov wieder her , Hist. Aug.

Carac. 1, 7. Hesych. 37. Zosim. I 8. II 30. Chron.

pasch, I 495 Bonn., vgl. II 342. Malal. 291.

Synkell. I 670. Kedr. I 442. Suid. s. Sifyoog.

Bruchstiick einer Ehreninschrift fiir Septimius

Severus 6 iv Kmvozavzivojz. skXr;v. avll. X^VI

1885 nag. p. 6 nr. 5; daselbst heisst Severus

noch nicht naQftixog (fisytozog) — so seit 198/99.

Schiller I 720 — ; danach ist vielleicht an-

zunehmen, dass bald nach der ZerstOrung der

Stadt bei dem Zug des Severus nach dem
Orient im J. 197, nicht erst 202 die Verzeihung

erfolgt ist.

Wahrend der Regierung des Severus und seines

Sohnes Caracalla fuhrte die Stadt den^ Namen
Antonio, ('Antenna o&er'Avzwvivla), Suid. s.'Avzmvia

Tiohg. Eustath. z. Dion. Per. 803. Hesych. 38.

Dethier Le Bosphore et Constantinople 17 will

den Namen auf einem Ziegelstein gelesen haben.

Die Miinzen mit 'Avzojvivia Sefiaoza Bv£avzicov

'sind dagegen auf Spiele zu beziehen, Eckhel
II 32.

Seit Valerian hegannen die rauberischen See-

fahrten der nOrdlich vom Pontos wohnenden Ger-

manen — Gothen — die Kiisten der griechischen

Meere zu gefahrden. Der Gothenschwarm, der

im J. 258 zur Pliinderung aufbrach, rauhte die

Fahrzeuge aus dem Hafen von Phileas, der (da-

mals noch?) den Byzantiern gehOrte (s. unten

S. 1142). Valerian, der zu Anfang des J. 258 einen

l Kriegsrat vor seinem Krieg mit den Persern zu

B. abgehalten hatte, schickte von Kappadokien

den Officier Felix nach B., um diesen Punkt zu

sichern, Hist. Aug. Aurel. 13, 1. Zosim. I (31).

36. (Synkell. I 716 Bonn. Oros. VH 22, 7).

Schiller I 817. Unter Gallienus (im J. 262)

litt die Stadt furchtbar unter einer Meuterei der

rOmischen Soldaten (ut prorsus nemo superesset);

die meuterischen Truppen wurden mit blutiger
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Strenge bestraft, Hist. Aug. Gall. 6. 7. Un-
sicher, wenn auch nicht nnwahrscheinlich ist die

Nachricht des Synkell. 1717, 10 Bonn, von einer

Einnahme der Stadt (im J. 267?) durch die Heru-
ler (xazsXapov B. xai Xgvoojiofav) ; nach einem
Gefecht kehrten sie zum Hieron zuruck, um dann
den grossen Zug gegen Kyzikos, Attika u. s. w.
zu unternehmen, Schiller I 836f. Neue Kampfe
mit den Gothen fanden unter Claudius im J. 269
vor den Mauern von B. selbst statt, wobei sich

die noch vibrigen Einwohner der Stadt auszeich-

neten, Hist. Aug. Claud. 9, 7. Auf diesen Gothen-
sieg bezieht Dethier Epigraphik von B. (Denk-
schrift. Akad. Wien phil. hist. Kl. 1864) 72 die

Inschrift auf einer Saule im Hofe des Serail for-

tutiae reduci ob devietos Oothos; s. dagegen Th.
Momm sen zu CIL III 733. Bei der Reichsein-

teilung des Diocletian wurde nicht B., sondern
Perinth Hauptstadt der Provinz Europa, Procop.

III 298, 24 Bonn. Malal. 323 Bonn. Im Kampf
mit Licinius nahm Maximums im Winter 312/13
B. ein; nach der Niederlage des Maximinus zwischen
Perinth und Adrianopel fiel B. ohne Zweifel so-

fort dem Licinius zu , Lact. de mort. pers. 45ff.

Auch bei dem Zusammenstoss zwischen Licinius

und Constantin (im J. 314) wird B. genannt,

Anon. Vales. 18; an eine Einnahme (so Schil-
ler n 197) der Stadt ist nicht notwendig zu
denken. Nach der Niederlage bei Adrianopel (im
J. 323) wurde der fluchtige Licinius von Constantin
in B. eingeschlossen; nach dem Sieg des Crispus
bei Kallipolis verliess Licinius B., und Constantin
drang ein, Zosim. II 23. 25. Anon. Vales 25—27.
Aurel. Vict. ep. 41. Constantin fasste den Ent-
schluss, seine Residenz hierher zu verlegen. Die
Vorbereitungen dazu wurden bald nach der Be-
siegung des Licinius getroffen, Schiller II 224.

S. unter Constantinopolis.
Kampfe mit den Thrakern. In der friihe-

ren Zeit waren die Einfalle der Thraker, die durch
die Fruchtbarkeit des Bodens angelockt wurden,
eine fortwahrende Plage fiir die Stadt, Polyb.

IV 45; vgl. dazu Diod. XIV 12, 2 (zum J. 403).

Hesych. 31 (zur Zeit nach der Belagerung von
B. durch Philipp von Makedonien) und o. S. 1129.

Indessen behaupteten sich die Byzantier als

Herren des Landes; Phylarch frg. 10 a, FHG I

336 b (bei Athen. VI 271b) vergleicht das Ver-
haltnis der Ureinwohner, die er Bithyner nennt,

zu den Byzantiern mit dem der Heloten zu den

,

Lakedairnoniern. Durch die Sicherung der Schiff-

fahrt im Bosporos gegen die anwohnenden Bar-
baren erwarb sich B. ein Verdienst um ganz
Griechenland, Polyb. IV 38, 6. Xenoph. an. VI
4, 2. VII 5, 13. Von B. war ohne Zweifel auch
der zur Zeit des Dionysios verfallene Leuchtturm
am nOrdlichen Eingang des Bosporos angelegt,

Dion. Byz. 77 [50].

Verhaltnis zu Kalchedon. Von freund-

schaftlichen Beziehungen zu Kalchedon redet He-

1

sych. 20. 23. Eine Zeit lang bestand zwischen

beiden Stadten eine Munzvereinigung, s. u. S. 1149.

Ein Streitpunkt war der Besitz des legov auf der

asiatischen Seite des Bosporos, das die Byzantier
fiir sich behaupteten, Polyb. IV 50, 3. Dion. Byz.

92 [59], vgl. o. S. 1137 (die Benennung to iegov

zd KoJ.xvSovt(ov Strab. VH 319. Xn 543. 563
scheint demnach nur geographischen , nicht poli-

tischen Sinn zu haben). Uber die Einwirkung
von B. auf die Verfassung von Kalchedon, s. o.

S. 1134. Von kriegerischen ZusammenstOssen zwi-

schen den beiden Gemeinden sprechen ohne Zeit-

angabe Polyaen. VI 25. Pint. comm. in He-
siod. 11.

Landbesitz. Nur sparliche Andeutungen
erhalten wir iiber die Ausdehnung des byzanti-

nischen Landbesitzes. Allgemein heisst das Land
i ,reichlich und gut-, Herodian. HI 1, 5. Das gegen
das Nordende des Bosporos auf der europaeischen

Seite gelegene Heiligtum heisst bei Strab. Vn
319 Ieqov BvCavzicov, vgl. Dion. Byz. 75 [49];

ebenso behaupteten die Byzantier das asiatische

Hieron, s. S. 1141; dagegen ist das Panteichion

auf der asiatischen Seite von Dion. Bvz. 90 [58}
nicht ausdriicklich als byzantinisch bezeicbuet.

Der Hafenplatz Phileas (Philia) am schwarzen
Meer in Thrakien, in der Nahe der nOrdlichen

> Minidung des Bosporos, gehOrte den Byzantiern,

Skymn. 723. Steph. Byz. s. &deag; ferner die

thrakische Landschaft 'Aazixtj nach Theop. frg.

247, FHG I 319 b (bei Steph. Byz. s. v.). End-
lich hatte B. Besitzungen in Mysien, Polyb. IV
50, 4 und Anteil an dem daskylitischen See, Strab.

XII 576 (vgl. auch Diod. XII 82, 2). Uber das

Verhaltnis zu Perinth vgl. S. 1137f.

Weder gegeniiber den griechischen Staaten,

noch gegeniiber Rom ist B. jemals mit einer acti-

i ven Politik in fiihrender Stellung aufgetreten, und
B. steht hierin gegen Rhodos entschieden zuruck.

Immer aber war der Besitz des Platzes oder die

Freundschaft der Gemeinde ein begehrtes Ziel;

und entgegen dem Schicksal so vieler anderen

Griechenstadte haben die Jahrhunderte die Be-

deutung der Stadt eher erhoht als vermindert;

selbst die furchtbaren Schlage, die sie in der

Kaiserzeit trafen, konnten nicht verhindern, dass

sie zuletzt zum Mittelpunkt des ganzen Reiche*

ausersehen wurde. Die Griinde fiir die steigende

Bliite der Stadt sind richtig schon von Polybios

(IV 38ff.) erkannt worden. Sie lagen einmal in

ihren unmittelbaren Hiilfsquellen: in der Frucht-

barkeit des umgebenden Festlandes (Polyb. IV
45, 7 ;

vgl. die Miinzen mit Demeter- und Bakchos-

kopf, mit Ahren und Trauben ; den Reichtum an

Feigen riihmt Dion. Byz. 33 [27]; in spaterer

Zeit war der Landbau vernachlassigt, Dio Chrys.

H 74 R.) und dem Fischfang , den die Eigen-

tiimlichkeit der MeeresstrOmung erleichterte, Polyb.

IV 43. 44. Strab. VII 320. Plin. n. h. IX 50f.

Es waren hauptsachlich Thunfische und Pelamy-

den, die auf ihren Wanderungen vom schwarzen

Meer her alljahrlich in B. anlangten; B. biess

dvvridog fiTjzQonohg Archestr. frg. 20 (21, 4) Ribb.,

dvwwv coQaimv firjzrjg Ps.-Hesiod. bei Athen. IH
116 b, vgl. auch Dio Chrvs. H p. 11 R. P. Rhode
Jahrb. f. Philol. Suppl. XVin (1892) 34, wo auch

die hieher gehorigen Miinzen besprochen sind.

Die fur den Fischfang gunstigen Buchten werden

von Dionysios von Byzanz einzeln namhaft ge-

macht; die asiatische Seite war in dieser Be-

ziehung viel weniger begunstigt, Dion. Byz. 98

[63], Auch an Austern war kein Mangel, ebd.

37 [29], Verlohnten demnach schon die natnr-

lichen Hilfsquellen des Platzes die Muhe. die

Stadt durch starke Befestigungen gegen die Bar-

baren des angrenzenden Landes zu halten, so
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musste ihre Bedeutung durch die Lage am Zu-

gang zum Pontos, und zwar an einem infolge der

eigentiimlichen Strfimung die Schiffahrt beherr-

schenden Punkt (Polyb. IV 44), sowie an einer

bequemen Ubergangsstelle nach Asien mit der Zu-

nahme des Weltverkehrs sowohl in commercieller

als in strategischer Hinsicht gewinnen; der aus-

gezeichnete Hafen bot den Schiifen sichere Zu-

flucht. B. heisst reeeptaculum terra marique
copiis Iustin. IX 1; daustrum Ponticum Hist.

Aug. Gall. 6; xSrv Pca/iaioyv fisya xai cpvXaxxt]-

giov xai OQfirfiijQiov izgog rovg ex xov TIovxov xai

xijg 'Aaiag fiagjidgovg Cass. Dio LXXIV 14, 4;

als ein Hauptcentrum des Handels bezeichnet B.

Plinius (ep. Plin. et Trai. 78). tTber den Handels-

verkehr von und nach dem Pontos s. Polyb. IV
38, 4f. Strab. XI 493. Eingefuhrt warden vom
Pontos Sclaven, Honig, Wachs, gesalzenes Fleisch

und Fische (xdgixog), Tiere (? dgififiaxa Polyb., a.

La. degpaxa, Haute)
;
ausgeffihrt wurden nach dem

Pontos 01 und Wein, Gewander; Getreide wurde
zuweilen nach dem Pontos eingefuhrt, in der Regel
aber von dort ausgefiihrt und zwar nach Athen
allein gegen 400 000 Medimnen jahrlich ; die Ver-

bindung mit dem Pontos konnte daher fiir Athen
zur Lebensfrage werden, Demosth. XX 32; vgl.

VIII 16. Auch fiir den fiber den Pontos nach
Innerasien geleiteten Handel musste B. eine wich-

tige Station sein. Grote Hist, of Gr. n ch. 98
(XII 301ff.). L. Preller Ausgew. Aufs. 441ff.

Hiillmann Geschichte des byzantinischen Han-
dels (1808) 4—10; Handelsgesch. der Griechen

(1839) 139ff. 259ff.

Dialekt. Der Dialekt von B. war der do-

rische, Aristoph. nub. 249; die Dialektinschriften

bei Collitz-Bechtel Dialektinschr. Ill S. 33ff.

mit Nachtrag S. 116. P. KOppner Jahrb. f. Phil.

Suppl. XVIII (1892) 529ff. ttber das Decret bei

Demosth. XVIII 90, s. o. S. 1135. Ohne Zweifel

ist die xoivri fruhe eingedrungen. Der Dorismus
der Urkunde3059 bei Co Hit z aus dem 1. Jhdt.

der Kaiserzeit ist ,nicht viel wert'. Die Notiz

des Constant. Porph. them. II p. 46 Bonn, (of

Bv£dvxioi) xijg x&v Awgieaiv yXwoor/g ev hrtozy/j.r)

xvyyavovoiv ist entweder ganz wertlos oder aus

einer alten Quelle unverandert auf die Gegenwart
des Verfassers iibertragen. Als eigentumlich by-

zantinische Ausdriicke nennen Poll. VII 132 ngov-
vlxoi fur pia&wxoi, Hesychios (Lexikon) -degfidv

fur degog , odgov fiir xdU.vvxgov
,
oyiya fur d\pe,

Kleitarch bei Athen. XI 495 c SXmj (wie in Ko-
rinth und Kypros) fiir Irjxvdos. Dazu kommen
die Monatsnamen, s. S. 1145. Cber die Form des

byzantinischen B s. S. 1150.

Einwohnerschaft. Neben den Eingesesse-

nen gab es Zugewanderte , Bioixoi Aristot. pol.

1303 a 33, neben den Burgern fihoixoi; das Bur-

gerrecht war in der Regel davon abhangig, dass

beide Eltern burgerlich waren, Ps.-Aristot. oec.

H 2, 3. 1346 b. 1347 a. Der Beschaftigung nach
waren die Fischer ein starker Bestandteil der Be-

volkerung, Aristot. pol. 1291b 23.

Verfassung. Tiber die Verfassung von B.

in der altesten Zeit ist nichts bckannt; die An-
gaben des Hesychios verdienen keine Beachtung.
Zur Zeit des Dareios war ein Ariston Tyrann von
B., Herod. IV 138. Die vermutlich erst durch
Lysander (so Gilbert Staatsaltert. II 192) ein-

gerichtete Oligarchic wurde von Thrasybul auf-

gehoben und durch eine demokratische Verfassung

ersetzt. Von inneren Streitigkeiten hOren wir aus

dem Ende des 5. Jhdts. und der Mitte des 1. Jhdts.

v. Chr. . von einem Aufstand der hioixoi ohne

Zeitangabe Aristot. pol. 1303 a 33; vgl. o. S. 1132.

1138. 1129. Das Volk war in exaxoorveg eingeteilt,

CIG 2060, 30 = Collitz 3059, 30 (aus dem An-
fang der Kaiserzeit), eine Einteilung, die auch fiir

Heraklea Pontike nachgewiesen ist, vgl. Boeckh
z. d. Inschr. p. 180. Die Volksversammlung heisst

bei Demosth. XVIII 90 akia. Das Volk konnte

die Strategen zu einem Antrag veranlassen, Col-

litz 3059, 24. Als BehSrde erscheint die povXi]

Collitz 3059, 1 (auch Demosth. a. a. O., wo der

Beschluss garget heisst). Die ofojvredgoi Lar-
feld Inscr. boeot. 309, 11. 24 = Dittenberger
Syll. 95, 11. 24 sind nach Dittenberger nicht

Katsherren von B., sondern Abgesandte zum ovre-

Sgiov. MOglicherweise sind auch die 30 sog.

Boicoxol Diod. XIV 12, 3 als BehOrde anzusehen.

Die antragstellenden Beamten heissen in der In-

schrift bei Collitz a. a. O. oxgaxtjyoi, vgl. Hesych.

23. 32. 34; dass es zwei waren, zeigt Polyaen. II

7, 7. Dieses Amt haben wohl auch die bei Polyb.

IV 47, 4 genannten Hekatodoros und Olympio-

doros (jigoeozaoav rov sioXtxevfiaxog) bekleidet. Ihr

Amtslocal wird das bei Hesych. 16. Chron. pasch. I

495 Bonn. Suid. s. Sefirjgog erwahnte oxgar/jytov ge-

wesen sein. Auf den Miinzen insbesondere der

Kaiserzeit scit Traian finden wir Beamte und
Priester mit und ohne Titel, bezw. Beisatz: rj, rjg

= tfgcoog; dgx (seit Septimius Severus) = dgxie-

gecog (dgxiegiiag, dgyiegecov); iegofivd((iovog)
; fia-

o(itea>g) ; der letztere Titel auch auf einer in Pera

gefundenen Inschrift Zv)l. KcovaxavxivoTi. XVI
1885, nag. p. 6 nr. 4 = Athen. Mitt. X 18, 4.

Das Amt des dgxisgevg konnte nach den Beisatzen

B, r wiederholt bekleidet werden. Uber den Titel

(Saodeig s. A. v. Sallet Ztschr. f. Numismatik
IX 145ff. Ob der hgo(ivdfimv je embvvfiog war,

ist trotz Dem. XVIII 90. Polyb. IV 52, 4 zweifel-

haft; dieser Titel war wohl schon von Megara
her iibernommen, wo der Priester des Poseidon

ihn fiihrte, Plut. qu. symp. VM 8, 4 ; er erscheint

auch in Kalchedon CIG 3794 (auch sonst nicht

allzu selten, s. den Index des CIG). Auch Frauen
— Priesterinnen — werden auf den Miinzen ge-

nannt ; an Stelle der Beamten und Priester (Prie-

sterinnen) auch Kaiser und Kaiserinnen, Eckhel
II 3 If.; eigentumlich ist, dass an Stelle der Priester

bezw. Priesterinnen zuweilen die Gottheit selbst,

und zwar mit Zahlung der Amtsjahre' erscheint;

s. daruber A. v. Sallet a. a. 0. 147ff. Miinz-Katal.

d. Berl. Mus. I 148ff. Pick Numism Ztschr.

XXVII 27ff. Heyne Comment, soc. Gotting. I

7f. Gilbert Gr. Staatsaltert. H 192ff.

Staatsrechtliche Stellung unter der
rOmischen Herrschaft. Ein Bundnis mit Rom
wurde im J. 146 v. Chr. abgeschlossen , s. o.

S. 1138. Die definitive Regelung des Verhaltnisses

erfolgte wohl durch Pompeius, Mommsen St.-B.

III 683. 4. Die Freiheit ist der Stadt wiederholt

genOmmen und wieder zuriickgegeben worden. Cic.

de prov. cons. 7 nennt B. cimtas libera et pro
eximiis suis beiieficiis a senatu et populo Ro-
mano liberata. Unter Claudius — ohne Zweifel

schon vorher, vgl. Strab. VIII 320 — war B.
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tributpflichtig, s. o. S. 1139; Plin. n. h. IV 46
nennt sie eine freie Stadt. Vespasian entzog ihr

die Freiheit, Suet. Vesp. 8. Eutrop. VH 19, 4.

Euseb. Hieron. ann. Abr. 2090. Oros. VII 9, 10.

Zur Zeit des Severus scheint sie wieder frei und
nicht tributpflichtig gewesen zu sein, Cass. Dio
LXXIV 14, 3. Nach der ZerstOrung der Stadt
wurden ihr spater die iura vetusta wiederherge-
stellt, s. o. S. 1140. Ein Wechsel in der Zuge-
horigkeit zu einer Provinz (Hertzberg II 133.

Marquardt K. Staatsverw. 2 I 315) ist nach
Mommsen EOm. Gesch. V 280, 2 nicht anzu-

nehmen; B. stand unter dem Statthalter von Bi-

thynien, ep. Plin. et Trai. 43.

Aus der Inschrift der sog. SSule des Pompeius
auf einer der Kyaneen, CIL III 732, schliesst C. L.

Grotefend Imper. rom. tributim descriptum 141
die ZugehOrigkeit der rOmischen Burger in B.
zu der Tribus Claudia, ein Schluss, zu dem weder
der Ort noch der Inhalt der Inschrift berechtigt;

'

vgl. Kubitschek Imp. Bom. trib. discr. 239;
de Rom. trib. orig. (Abh. arch. Sem. Wien
III) 201.

Finanzwesen. Die Einkiinfte der Stadt

waren nach den an die Athener, spater an die

Kelten bezahlten Tributen sehf bedeutend. Dass
Fischerei und Salzverkauf urspriinglich dem Staate

zugehOrt hatten, schliesst Boeckh Staatshaush.3

I 372, schwerlich mit Recht, aus Ps.-Aristot. oec.

II 2, 3 (1346 b 20). Leiturgien werden in demS
unechten Volksbeschluss Demosth. XVlii 91 er-

wahnt. Anlasslich einer Geldverlegenheit — wohl
bei der Galliernot — entwickelten die Byzantier
grosses Geschick im Auffinden neuer Einnahme-
quellen; man verkaufte Offentliche Grundstiicke,

legte eine Steuer auf die Gewerbe der Fischer,

Salzhandler, Wunderthater, Wahrsager, Apotheker,

fiihrte eine Verkaufsteuer und ein Bankmonopol
ein, verkaufte das Biirgerrecht an solche, die ihrer

Geburt nach nicht Vollburger waren (s. o. S. 1143), 4

an die Metoeken das Recht Grundbesitz zu er-

werben, Ps.-Aristot. oec. a. a. 0. Boeckh Staats-

haush.s I 66. 164. 176. 395. 697. Ob dagegen
der Gebrauch eiserner Miinzen (s. u.) zur Zeit des

peloponnesischen Kriegs mit einer Geldverlegen-

heit zusammenhangt (so Boeckh I 394f.), ist

sehr fraglich.

Kalender. Die Namen von neun byzantini-

schen Monaten sind in dem Lexikon des Papias

(einer in dem Glossarium Portense) iiberliefert, 5
veroffentlicht und besprochen von L. 0. Brocker
Philol. II (1847) 246 und K. F. Hermann ebd.

262ff. E. Bischoff Leipziger Studien VH (1884)
374ff.

Kultus. Fur den Kult der Byzantier durfen
unbedenklich die Heiligtiimer auch an der Nord-
seite des Kigag in Anspruch genommen werden;
dagegen gilt dies nicht ebenso von den Heilig-

tflmern entlang dem Bosporos nOrdlich vom xegag;

hier kann es sich am Stiftungen Voruberfahren-

6

der, auf der asiatischen Seite.auch um Grundungen
von Kalchedon handeln. Ein hoheres Alter wird

ausdrucklich bezeugt — abgesehen von den an-

geblichea Grundungen des Byzas, HesycL 14—16
— fiir die Kulte der Artemis Orthosia und des

Dionysos, Herod. IV 87; der . Hera Dion. Byz.

14 [10 e] — ihr Tempel soli von den Persern

unter Dareios zerstflrt worden sein — ; des Plu-

ton (ebd.), des Poseidon ebd. 9 [10]. Im iibrigen

mogen die Gotter und Heroen in alphabetischer

Reihenfolge angefahrt werden : Aphrodite : Tempel
am Meer, Zosim. H 30. Hesych. 16. Chron. pasch.

I 495 Bonn. ; am Bosporos ein re/nsvog der Aphro-
dite xgaeta Dion. Byz. 36 [29] , ein 'AtpgoSioiov

ebd. 80 [52]; eine Statue der Venus meretri-

eia ebd. 73 [47]. Apollon: Heiligtum auf der
Burg, Chron. pasch. I 495 ; re/usvog auf der Nord-

Oseite des xegag, Dion. Byz. 26 [22]; dasselbe
wohl gemeint bei Euagu hist. eccl. II 13; am
Bosporos eine dem Apollon geweihte Stelle am
fiirojjtov, Dion. Byz. 38 [29]; drei Altare ebd.

46 [30]. 74 [48] ara a Romanis statuta. 86
[55] ; aaa rifievog und xQ1axVSl0v ^es Apollon
ebd. Ill [67] gehorte ohne Zweifel zu Kal-
chedon; Kopf des Apollon auf Miinzen; ttber

Apollon in der Griindungslegende s. o. S. 1128,
Apollon Karinos s. u. S. 1150. Artemis: Altar

D der Artemis dg&moia , Herod. TV 87 ,
vgl. oben

S. 1124; Heiligtum auf der Burg, Chron. pasch.

I 495 Bonn. (Malal. 292) ; ein tspevog jigog to rijg

Qgqxrjg ogog, Hesych. 16; am Bosporos: rsfievog

der Artemis <pwa<pogog, Dion. Byz. 36 [29]; vgl.

auch 78 [51] und dazu o. S. 1135; iegov der

Artemis Aixrvwrj, Dion. Byz. 56 [36]; olxog der

Artemis am Hafen des Phrixos, wohl zu Kalche-
don gehorig, Hesych. 33 (vgl. Dion. Byz. 99 [63].

Ptol. V 1, 2. 5 und dazu C. Mttller Philol. XXXVlI
) 84) ;

Kopf der Artemis auf Miinzen. Athene : Athene
heisst die itohovxog von B. Marin, vit. Procl. 6

;

rt/ievog Kodin p. 6, 22 Bonn, (nicht bei Hesych.)

;

Altar der Athene Ixflaaia Dion. Byz. 8 [9]j 'A&tjvag

axed[aaiag] oder oxeS[ddog] (C. Millie r Philol.

XXXVn 68?, jedenfalls also nicht rgonalag, wie

noch Robert-Preller Griech. Mythol. I* 215, 6
vermutet) ebd. 16 [22]; Weihinschrift Dethier
a. a. 0. S. 55 ; Kopf der Athene auf Miinzen. De-

meter und Kore: Tempel am xegag, Dion. Byz.
• 13 [10 d], mit Gemalden und Holzbildern; Miinzen

mit verhiilltem Demeterhaupt. Dionysos: Tempel
Herod. IV 87

;
Kopf des Dionysos auf Miinzen der

rOmischen Zeit. Ge: xifievog der Ge dvqoidwga,

Dion. Byz. 12 [10 d], vielleicht identisch mit dem
Hesych. 15 genannten Tempel der Rhea, vgl.

Frick z. d. St. Hekate: ze/ievog Hesych. 15;

Tempel am Bosporos, Dion. Byz. 62 [411. Helios:

einen neuen Tempel des Helios, der vorher unter

dem Namen Zeuxippos in B. verehrt worden seir.

| soil (??), baute Severus auf der Burg, Malal. 291f.;

vgl. Chron. pasch. I 495 Bonn. Hera : Tempel der

Hera (Angola
1
} La. unsicher), von den Persern zer-

stort, Dion. Byz. 14 [10 e] ; ein 'Hgalov erwahnen
auch Procop. de aedif. Constantinop. Ill p. 1 85. 207f.

Bonn. Kodin. de aedif. Constantinop. p. 117 Bonn.

Hermes: Ortsname 'EgftaTov am Bosporos, Polyb.

IV 43, 2; in dieser Gegend eine Weihinschrift

gefunden fur Hermes und Herakles, CIG 2034,

Collitz 3058 ;
Kopf des Hermes auf Miinzen

der rOmischen Zeit. Pluton: Tempel von Philipp

zerstOrt, Dion. Byz. 14 [10 e]. Poseidon: Tempel
ebd. 9 [101 ; das Hieron (s. d. und unten) auf

der asiatischen Seite des nOrdlichen Bosporos, vgl.

o. S. 1141, heisst ein Tempel des Poseidon bei

Nymph. Her. frg. 15, FHG III 15 a. Nicht selten

aufMunzen. Rhea, Kybele: vgL o. bei Ge; Tem-
pel Hesych. 15; am Bosporos /ir/rgog Qeuni fegdv,

Dion. Byz. 52 [34]; Altar matris deum ebd. 74
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[48] ;
templum deae Phrygiae ebd. 75 [49]. Weih-

inschrift fiyxgi tecov, Dethier S. 54 (vgl. S. 56.

CIG 2039?). Tyche: als ein Tvxaiov soil der

Hesych. 15 erwahnte Terapel der Bhea geehrt wor-

den sein, andere Heiligtiimer der Tyche sind erst

Ton Constantin gestiftet (Zosim. II 81. Sokr. Ill

11, vgl. Strzygowsky Anal. Graeciens. 1893,

141ff.). Zeus: Tempel auf der Akropolis, Kodin. 24

Bonn.; ein Heiligtum am xegag, genannt 'Aya-

oieTov ('AkaoieTov'} C. Miiller Philol. XXXVII 68), 1

angeblich von Arkadern gegrilndet, Dion. Byz.

19 [15]; Altar des Zsvg Tjuiiogt
Hesych. 37; das

ieoov auf der asiatischen Seite des Bosporos wird

als das Heiligtum des Zeis ovgto; bezeichnet,

Arrian. per. pont. 17. 87 (Geogr. gr. min. I 880

mit Anm. 401f.). Marc. Herakl. epit. 7 (ebd. I

568). Cic. in Verr. IV 129f.; in Pis. 85. Kaibel
Epigr. 779 = CIG 3797; vgl. auch Prick zuDion.

Byz. 93 [59]; Weihinschrift bei Dethier S. 68.

Auf Miinzen der Kaiserzeit erscheinen auch Askle- 2

pios und Hygieia; vgl. die Weihinschrift CIG
2038 und u. S. 1150. Die Lage eines angeblich

von Iason gegriindeten Heiligtums der 12 Gotter

am Bosporos wird verschieden angegeben, Dion.

Byz. 75 [491. Hesych. 33. Polyb. IV 39, 6. Diod.

IV 49, 2. Von auslandischen Gottheiten Sarapis

:

Heiligtum am Bosporos, gegeniiber dem hgov (vgl.

Dion. Byz. 75 [49]. Polyb. IV 39). Weihinschrift

Sagani 'Iai x{ai) allots &so(ts) aus dem 3. Jhdt.

v. Chr.(?) Dethier S. 52. Isis auch auf Miin- 1

zen der Kaiserzeit (Caracalla).

Heroen: Achilleus und Aias, Hesych. 16; ein

Alavxuov am Bosporos, Dion. Byz. 39 [30], wo
die Herkunft des Kults von Megara betont wird.

Amphiaraos, Hesych. 16, Heiligtum wohl an der

Nordseite des xegas, vgl. Dion. Byz. 33 [27]; an

derselben Stelle nennt Dion. Byz. 34 [28] ein xe-

/isvog 2%owixlov , dessen Kult aus Megara mit-

genommen worden sei ; derselbe sei Wagenlenker

des Amphiaraos gewesen ; in der lateinischen Uber- 4

setzung steht delubrum Amphiarai. Ohne Zweifel

ist Sxoivixkog Ortsname, die Deutung auf den

Wagenlenker etymologische Spielerei. Kultstatte

am Bosporos Dion. Byz. 63 [42]. Dioskuren, xi-

fisros Hesych. 15, ein zweites Hesych. 37. Zosim.

II 31. Herakles: iegov Symeon Mag. 704 Bonn.,

aXoos Hesych. 37. Anon. hist. Byz. VII (Kodin.)

167, 21 Bonn. Auf Miinzen nvgyo; 'HgaxXiovg,

Hesych. 14 ;
xXivt] 'HgaxXeovg auf der asiatischen

Seite des Bosporos, Dion. Byz. 95 [61]. Polyeidos,

!

Opfer fur einen fiavxis Polyeidos und dessen Nach-

kommenschaft , Dion. Byz. 14 (fehlt in der lat.

Ubers.). Saron, Altar am Bosporos, ebd, 71 [45],

hier ein megarischer Heros genannt. Sonst nicht

bekannte Namen (die Anderungsversuche sind

wenig einleuchtend): Hipposthenes (Grab eines

angeblichen megarischen Heros Hipposthenes) ebd.

32 [26], Xikaios ;Altar) ebd. 28 [23], am Bosporos

noch Eurostos (ze/ieros bei Kalchedon) ebd. Ill

[67]; ein yigcav altos (Kultbild) ebd. 49 [33]; ein

wfupatov ebd. 95 [61]. Byzas, Phidaleia, Keroessa,

Semystra, Byzia s. d. Ptolemaios s. S. 1137. Wohl
nur willkiirlich sind als Heroen bezeichnet Melias

ebd. 17 [13], vgl. Hesych. 11; Ingenidas Dion.

Byz. 21 [17]. Die Magie scheint in B. in hohem
Ansehen gestanden zu sein, fiber die Thatigkeit

des Apollonios von Tyana daselbst s. Bd. II S. 147;

ein Kokkonas von B. war Genosse des Alexander

von Abonuteichos, Luk. Alex. 6 ; die &avfiatonotol

konnten sogar besteuert werden, Ps.-Aristot. oec.

1346 a.

Uber das erste Auftreten desChristentumsin
B. haben wir nur unsichere Nachrichten ; Andreas

soli die Gemeinde begriindet und den Stachys

(vgl. Paulus ad Rom. 16, 9) zum ersten Bischof

in B. gemacht haben; bis auf die Zeit des Con-

stantin (ausschliesslich) wurden mit Andreas 22 Bi-

i schofe gezahlt ,
Nikephoros in der Ausgabe des

Synkell. I p. 771 Bonn. Banduri Imper. orient.

I (8) 187ff. G. F. Hertzberg HI 287. Die

Nachrichten der Legenden fiber die Mission des

Andreas in B. s. bei E. A. Lipsius Die apokry-

phen Apostelgeschichten und Apostellegenden, Ind.

S. 198. Die Behauptung, dass die Gemeinde von

Andreas gestiftet worden sei, ist ,eine notorische

Falschung', Gutschmid Eh. Mus. XIX 393 =
Kl. Schriften II 382. Die Erfindung stammt

) spatestens aus der Zeit kurz nach der Verlegung

der Eesidenz nach B.
,
Lipsius a. a. O. I 606.

Lukas erscheint als Apostel von B. in einer syri-

schen Tradition ebd. H 2, 367. Spater, unter Iusti-

nian, war man so gliicklich, die Graber des Andreas,

Timotheos und Lukas zu B. aufzuflnden, Procop.

de aedif. Constantinop. 1H 189 Bonn. Christliche

Katakomben will Dethier (Epigraphik 74) bei

Selybria entdeckt haben, ebd. wird eine angeb-

lich christliche Grabinschrift besprochen. Christ-

D liche (?) Zeichen auf einer Mauer SvXX. Korvoxav-

xtvon. XVI 1885 3ioQ. p. 7 nr. 6. Auf eine Christen-

verfolgung zu B. wird Tertull. ad Scap. 3 (Cae-

Mus Lapdla in exitu Byxantino , Christiani gau-

dete' exolamavit) gedeutet, Puchs Geschichte

des Kaisers L. Septimius Severus (Untersuchungen

aus der alten Gesch. V) 57.

S i 1 1 e n. Die Sitten der Byzantier werden nicht

besser und nicht schlechter als bei den Bewohnern

anderer grosser Seestadte gewesen sein ;
Thatsachen,

3 die zu Dngunsten der Byzantier sprachen, sind nicht

bekannt; in der Verteidigung der Stadt haben die

Einwohner wiederholt die grOsste Hartnackigkeit

und Tapferkeit bewiesen. Demgegeniiber darfman

aufdas absprechende Urteil des tadelsiichtigenTheo-

pomp (frg. 65, FHG I 287 a), wonach Demokratie

und Beschaftigung mit dem Handel den Charakter

der Byzantier verschlechtert und das bOse Beispiel

von B. sogar die guten Sitten von Kalchedon

verdorben hatte, nicht allzuviel geben, und die

OAnekdoten iiber ihre Peigheit und Trunksucht

(Phylarch. frg. 10 , FHG I 336 b. Damon oder

Leon FHG II 329. Menand. bei Athen. X 442 c =
FCA III 23) nicht ftir wohlbezeugte Thatsachen

ansehen. Auch dass das Verbot, den Bart nicht

zu scheeren, nicht beachtet wurde, braucht nicht

als Zeichen der Weichlichkeit gedeutet zu werden

(Athen. XHI 565 d). Wenn ein Gesuch in Bom
mit klingender Miinze unterstiitzt wurde (s. o.

S. 1138), wenn auf Miinzen dieGottheit derkaiser-

0 lichen Familie geehrt wurde (Eckhel VII 82.

Mionnet Suppl. II 25f. Catal. of coins Brit.

Mus., Thrace p. 991), so geschah damit nichts

AussergewOhnliches. Von gutem Einfluss auf

die Sitten soil die Thatigkeit des Gesetzgebers

Timesios (nach Chares) gewesen sein, Hesych.

32. Die Unsitte der Tierhetzen scheint auch

in B. eingedrungen zu sein , s. o. S. 1 140.

Die Zunge der Byzantier verlangte wohlgesalzene
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Gerichte, Diphilos bei Athen. IV 132 e = FCA
II 545.

Gymnastik, Spiele. B. unterhielt ein

Schatzhaus zu Olympia, Paus. VI 19, 9. Athen.

XI 480 a. Sieger zu Olympia aus B. sind nicht be-

kannt, G. FCrster Die Sieger in den olympi-

schen Spielen, Zwickauer Progr. 1892, 30ff. Ein
Athlet Koros wurde Ehrenbiirger in B., CIG 3674.

In B. wurden Boaixogia gefeiert mit Fackellauf

CIG 2034 = Collitz 3058; Dionysien CIA II

251 ; 'Avxawetvia ('Avxcovtveta, 'Arxcovtvta) Seflaoza

sind auf Miinzen, Sefiaoxa auch CIG 3676. CIA
III 129, 21 genannt, PickNumism. Ztschr. XXVII
53. 132. Ephebenlisten (unbedeutende Fragmente)
Dethier Epigr. 75ff.

Kunst und Wissenschaf t. Ein Mittel-

punkt der Bildung ist B. in vorconstantinischer

Zeit nie gewesen. Immerhin lassen sich jedoch

einige Angaben fiber die Pflege von Kunst und
Wissenschaft zu B. und einige Namen anfiihren.

Die Stadt war refertissima signis, Cic. de prov.

cons. 6 , vgl. Dion. Chrys. I 621 E. Der Maler
Timomachos stammte aus B. Ein xt&agcpdos Xa-
gtvos Bvi&vtwg erscheint auf einer delphischen

Inschrift, Dittenberger Syll. 404, 13; einen

tragischen Schauspieler Clemens riihmt Philostr.

v. soph, n 27, 2. Dichter: Alkibiades ('EXXrjvcov

iidvtaiv ogvis amSoxaxosl CIG 2211 = Kaibel
Epigr. 330), Archias Anth. Pal. VTI 278, Tele-

nikos Athen. XIV 638 b , die Dichterin Myro.
Historiker: Leon, vielleicht identisch mit Damon
FHGn328ff.IV377, Demetrios, Zopyros. Andere
Gelehrte: der grosse Kritiker Aristophanes, De-
metrios jxegt 3toir)/idz(ov, der Geograph Dionysios,

der Mathematiker Epigenes, der Mechaniker Phi-

Ion, die Eedner Python, Theodoros (Xoyot noXixt-

noi, Diog. Laert. n 104). Sophisten: Aristai-

netos, Chrestos, Philostr. v. soph, n 11; Markos,

ebd. I 24.

Litteratur: Heyne Antiquitates Byzantinae,

Comment, soc. Gotting. 1 1809. B. C. S chw en Hist.

Byzant. inde ab urbe aedificata usque ad aetatem

Philippi Macedonis, Diss. Halle 1875. C. de la

Berge De rebus Byzantiorum ante Constantinum,

Diss. Paris 1877 (dem Verfasser nicht zuganglich).

Die Geschichte der Stadt seit der Verlegung
der Eesidenz nach B. s. unter Constantin o-

prilis.

Numismatik. a) Stadtmunzen von B.

Eiserne (Scheide- , so E. Meyer Gesch. des

Altert. II 550) Miinzen waren jedenfalls Ende
des 5. Jhdts. v. Chr. zu B. in Gebrauch, Aristoph.

nub. 249 mit Schol. , wo der Komiker Platon

citiert wird. Poll. VII 105. IX 78. Hesych.s. oi-

ddgeos. Aristid. or. 46 II 195 Dind. ; erhalten

ist kein Exemplar (vgl. o. S. 1145). Die Silber-

und Kupfermunzen sind sehr haufig, nach Head
wahrscheinlich samtlich aus der Zeit nach 400.

-Head unterscheidet diePerioden 1) ca. 400— 350,

Drachme im Gewicht der persischen Siglos, 2) ca.

350—280, phoinikisches Gewicht, 3) ca. 280—277,
fremde Munzen, mit Gegenmarke /*% so des Ptole-

maios I. Soter, Brit. Mus. Thrace, 110, Zeit des Gal-

liereinfalls, 4) ca. 277—270, gemeinschaftliehe

Pragung mit Kalchedon, Brit. Mus. Thr. 107, 5) ca.

270 bis zur Zeit der romischen Herrschaft, Miin-

zen des Alexandres und Lysimachos mit Gegen-
marke BY und Dreizack, 6) Zeit der rOmischen

Herrschaft vora 1. Jhdt. v. Chr. an. Die Bestim-

mung der Perioden 3) und 4) ist zum mindesten
sehr problematisch ; die Zahlung des Tributs an
die Gallier erstreckte sich auf eine viel langere

Zeit, vgl. o. S. 1136; s. auch Svoronos a. a. O.

109. L. Mttller 29 fiihrt das barbarische Ge-

prage vieler Miinzen der funften Periode auf die

Schwachung der Stadt durch die Gallier zuriick.

tTber die Kupfermiinze der ersten Periode mit der

Aufschrift Sgaxfia s. J. Br and is 294f. In der

Kaiserzeit wurden auch Munzen ohne die Bilder der

Kaiser gepragt. Die Stadt wird auf alteren Munzen
mit f, y (diese Form der korinthischen Form
des /f ahnlich, Brit. Mus. Thr. 93. Berliner Munz-
katal.1142. F. Koppner Jahrb. f. Philol. Suppl.

XVin587. KirchhoffGriech.Alphab.4118),
r'Y, UY, auf spateren Munzen seit dem 3. Jhdt.

BY, BYIAN(T), BYZANTION bezeichnet.

Die alteren Munzen (4. Jhdt.) zeigen ein Rind mit
i einem Delphin (Io? Svoronos a. a. 0. 74), Einds-

kopf, auf dem das Quadratum incusum, den

Dreizack, Delphine; die spateren, meist den Kopf
oder die Figur von Gottern, mit und ohne Attri-

bute: Demeter, Artemis, Pallas, Apollon, Dionysos,

Hermes, Poseidon (letzterer oft auf einem Felsen

sitzend, vgl. 0 v e rb e ck Kunstmythol. Ill 2, 293ff.),

seltener Herakles, Zeus; auf dem R: entspre-

chende Attribute, u. a.: Ahren, Fiillhorn, Halb-

mond mit Stern, Fackeln, Dreifuss, Trauben, Stab,

i Dreizack , Thunflsche und Delphine , Gerate ftir

den Fischfang, Schiffsvorderteile, einen vierfiissi-

gen Tisch u. a. m. Bemerkenswert ist: Apollon

auf Bronzemiinzen, R Obelisk, auf den zu Megara
verehrten Apollon Karinos bezogen von Drexler
Ztschr. f. Numism. XIX 128 ; Kopf einer Bakchan-

tin oder des Bakchos R Strauss und Hund, Berl.

Milnzkatal. 1 149. Brit. Mus. Thr. 98. Auf Miinzen

der Kaiserzeit (der rOmischen Zeit?) erscheint (statt

des Kaiserbildes) der Oikist Byzas, ein bartiger

i Kopf mit Helm, Umschrift BYXA2. Von Gott-

heiten erscheinen in der Kaiserzeit ausser den ge-

nannten auf dem R noch Tyche, Asklepios und
Hygieia, Nike, Isis (Caracalla), Nemesis, Europa
oder Artemis Selene mit aufgeblahtem Schleier

auf einem Stier (Brit. Mus. Thr. 103. 105. Berl.

Miinzkatal. 1 157) iiber das Wasser reitend. Miinz-

vereinigung im 3. Jhdt. n. Chr. mit Bizye und Ni-

kaia, Brit. Mus. 92. 109. 233, vgl. Head LXXVII.
Vennutungen fiber Mfinzvereinigungen aus dem

)3. Jhdt. v. Chr. bei L. Miiller 57. Uber die

Magistrate s. o. S. 1144; die Spiele 1149. Im
allgemeinen s. Eckhel II 26ff. 59. Mionnet
I 376JT.; Suppl. II 239ff. L. Miiller Die Mun-
zen des thrakischen KOnigs Lysimachos 27ff. 55ff.

(Tab. IV Monogramme). J. Brandis Miinz-,

Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien, Berlin

1866. Head HN 229ff. Miinzkatal. des Berliner

Museums I 142ff. Catal. of coins British Mus.,

Thrace 92ff. Svoronos 'Etprjf1 - 1889, 69ff.

) 107ff. Pick Numism. Ztschr. XXVH 27ff. Zahl-

reiche Abbildungen von Munzen (meist aus der

Kaiserzeit) bei Banduri Imper. orient. II nach

p. 456. [J. Miller.]

b) Im weiteren Sinne umfasst die byzantinische

Numismatik die Miinzungen des ostromischen und
des byzantinischen Kaisertums, sowie die unter

ihrem Einflusse entstandenen und sich ausgestal-

tenden Pragungen der Vasallenstaaten und Nach-
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bam. Sie endet mit dem Fall der Kaiserreiche in

Constantinopel 1453 (aus diesem Jahre die Kupfer-

stiicke mit dem Namen des osmanischen Siegers

Mahomet II. 6/tfteltfxtg ndatjg Poftafviag) xai dva-

zokrjg Maxafiaxr/g) und in Trapezunt 1461 (die

letzten Pragungen mit A(a(SlS) (i(aodevg) 6 Ko/j.-

vfnjvog und dem Bilde des Schutzpatrons von Tra-

pezunt auf dem Beverse: o Syio; Evyhiog). Ihre

Anfange heben sich nicht mit gleicher Scharfe ab

wie das Ende, da sie nicht einem vOlligen Bruch
mit der VeTgangenheit folgen, sondern bei ihren

Neuerungen das ilberlieferte organisch weiter ent-

wickeln. Die Einfiihrung ihres wichtigsten Ele-

mentes, der Goldwahrung, gehort der rOmischen

Kaiserzeit an. Ebenso sind die Bezeichnungen far

die einzelnen Nominate der alten Terminologie ent-

nommen, und in den Typen wie in der Technik

und in der Unterscheidung der Ateliers bereitet

das 3. Jhdt. der rOmischen Kaiserzeit die Formen
des vierten vor, aus dem in stetiger Entwicklung
die spateren Eeihen sich fortbilden.

Wahrung. Dasvollstandige Zusammenbrechen
des rOmischen Geldes hatte bereits gegen das Ende
des 3. Jhdts. insofern wieder zu den ursprung-

lichen Formen des Verkehrs im Wertmetall zu-

ruckgefiihrt, als das Tauschmittel nur durch seinen

inneren Wert Geltung haben sollte. Leistungen an

die Staats- oder andere Offentlichen Kassen, z. B. bei

Graberbussen, werden seitdem oft ausdrucklich in

Gewichtsteilen von Gold oder Silber vorgeschrieben.

Bei grCsseren Betragen wird man wohl auch haufig

init Barren des Wertmetalls gezahlt haben. Eine
Erleichterung des Verkehrs bildete es einerseits,

wenn diese Barren einen amtlichen Stempel er-

hielten, der die Feinheit des Metalls garantierte,

wie uns Proben durch den CIL III p. 1443f. mit-

geteilten Fund erhalten sind; andererseits, wenn
der Staat in der hergebrachten Weise kleine Me-
tallstiicke in bequemen BruchteileD des Miinz-

pfundes auspragte, nur dass diese Stiicke mehr
denn je zuvor der Priifung durch die Wage und
den Priifstein unterlagen, also eigentlich nur Ware
darstellten; freilich wird auch die herkOmmliche

und im wesentlichen richtige Meinung, dass in

fruherer Zeit das staatliche Geprage dem Gelde

Zwangscurs verlieh wie heute etwa der Mark oder

dem Hartgulden, in etwas modificiert werden
mtissen, wenn Bedingungen wie in dem auf Taf. 190

der Facsimileausgaben der Palaeographical society

= Herm. XXXII 1897, 274 mitgeteilten Papyrus

aus dem J. 166 (dmarios) probos nicht sinnlos sein

oder lediglich von Falschmunzern in den Verkehr

gebrachte Stiicke ausschliessen sollen ; die probitas

war natiirlich in loyalem Sinn zu fassen ,
ganz wie

heute gegenuber den genannten Sorten. Mit der

Fundierung der Miinzstucke auf das Gewicht con-

curriert ihre Beziehung auf eine Munzeinheit,

zunachst auf den Denar, spater auf den Follis;

der Denar ist aber nur mehr eine ideelle Einheit,

da schon Diocletians Miinzordnung und wahr-

scheinlich auch die seiner nachsten Vorganger

sie ebensowenig pragen liess als heute etwa Por-

tugal seinen Real.

Das primaere Metall ist Gold. Diocletian,

dessen Maximaltarif das Goldpfund mit 50 000 De-

naren glich, hat vielleicht zuerst unter den Kaisern

den Gewichtsbetrag — iibrigens nur sporadisch —
auf der Miinze genannt: 2 = Veo Pfund, und

O = 1/70 Pfund. Wahrscheinlich Constantin d. Gr.

hat diese vom Standpunkt der rOmischen Duo-
decimalteilung des Pfundes irrationellen Betrage

durch 1/72 ersetzt) also = 4 seriptula = 4 • 548 g.

;

diese Neuerung hat sich durch Jahrhunderte be-

hauptet, wie die Munzbefunde und die kaiserlichen

Decrete (z. B. Cod. Theod. XII 6, 13 = Cod. lust.

X 72, 5 aus dem J. 367. Cod. Theod. XII 7, 1.

lust. X 73, 2) zeigen, und wie gewOhnlich auch

auf der Miinze selbst gesagt ist: OB. Um die

Prnfung des Gewichts jedermann zu erleichtern,

wurde die Einrichtung verfiigt, Cod. Theod. XII

7, 2, placet (im J. 363), quern sermo Graecus
appellat, per singulas eivitates eomtitui xygo-

statem, . . . ut ad eius arbitrvum atque eius

fidem, si qua inter vendentem emptoremque in
solidis exorta fuerit contentio, dirimet. Im ganzen
wird wohl bald die so bedenkliche Neigung der rOmi-

schen Finanzpolitik, das Publicum bei der Miinze

zu iibervorteilen, vielleicht auch die Unredlichkeit

von Beamten ab und zu mit der Gleichgultigkeit

des ,kleinen Mannes' in derlei Dingen gerechnet

haben, und darauf sind wohl die verschiedenen

Abknappungen des Gewichtes z. B. unter Iustinian

zuriickzufiihren, dieSeeck Ztschr. fur Num. XVII
47 bespricht, aber ,aus der geringen Verminde-

rung' erklart, ,welche die Gewichte selbst im Laufe

zweier Jahrhunderte durch Abnutzung erleiden

mussten'. Das Publicum rachte diese Unredlich-

keit, indem es die Goldstilcke der verstorbenen

Herrscher nur mit Disagio nehmen wollte; die

Wahl dieses Mittels zeugt zwar von einiger Bor-

niertheit, ist aber noch lange nicht so arg, als

die Weigerung der Wiener Kleinkramer und Lohn-
diener im J. 1894, Silbergulden als Zahlung ent-

gegenzunehmen , deren Kopfbild das Portrat des

Kaisers ohne Bart, also aus seinen ersten Begie-

rungsjahren darstellte, da diese auf gar keinem

realen Motive beruhte; sie erklart sich vielraehr

sehr leicht daraus, dass man nicht bei jeder Kauf-

gelegenheit eine feine Wage und unzweifelhaft rich-

tige Gewichtsstiicke zu verwenden Gelegenheit

hatte. Gegen die wiederholt erlassenen kaiser-

lichen Verbote (so erneuert nov. 14 Valentinians III.

aus dem J. 445) siindigte z. B. auch der Ver-

fasser des Kaufcontractes vom J. 359 (Herm. XIX
424), wo die Zahlung stipuliert ist xQva[lv">v]
Seoxozixwv zezgaygafifitalcov di£codcov {&it(odcov

bezieht sich auf den ublichen Beverstypus) durch

das an der ersten Stelle gesetzte Adjectiv. Aber
dieser Gebrauch oder Missbrauch hat sich nicht

ganz ertOten lassen. Auch die spatere Zeit kennt

den Mavovrjldtr]?, den Pto/iavdzqg u. a. Bezeich-

nungen nach dem pragenden Begenten. Ausser

dem Solidus (xgvaivog , voiiiofta) werden auch

Halbstucke (semisses, fjiitxgvaivoi) und hauflger

Drittel (trientes, tremisses) und seltener das Tetar-

teron gepragt. Multipla, die im 4. Jhdt. noch hau-

flger gewesen sind, verschwinden fast ganz. Aus-

nahmen fehlen indes nicht, und unter ihnen verdie-

nen an erster Stelle die ein voiles Pfund wiegenden

Goldmedaillons genannt zu werden, die Kaiser Ti-

berius Constantinus zu Geschenkzwecken bestimmt
hatte (Gregor von Tours hist, franc. VI 2: aureos

etiam singularum librarian pondere habentes ab

una parte ieonem imperatoris pictam, et seriptum

in eirculo , Tiberii Constantini perpetui Augusti',

ab alia vero parte habentes quadrigam et ascen-

1153 Byzantion Byzantion 1154

sorem eontinentesque seriptum ,gloria Romano-
rum'), also dasselbe Gewicht darstellten wie das
im Wiener Hofmuseum aufbewahrte Goldmedaillon
des Kaiser Valens mit gloria Romanorum (bei

Kenner Rom. Medaillons nr. 354). Das schwerste
Stuck, das uns das Fundgluck aus der byzan-
tinischen Goldpragung iiberhaupt gezeigt hat,

ist das Goldmedaillon Iustinians I. mit dem Re-
vers solus et gloria Romanorum und dem Miinz-

index GONOB, das ein halbes rOmisches Pfund
= 36 Solidi wog; es war 1751 im kappadokischen
Caesarea gefunden worden und ist 1832 bei dem
grossen Diebstahl im Pariser Museum vernichtet

worden.

Anhangsweise sei noch bemerkt, dass nach
einer feinen Beobachtung Seecks Ztschr. filr

Num. XVII 55ff. aus Col Theod. XII 7, 1. X
19, 4 geschlossen werden muss, dass bei gewissen
Zahlungen an die Staatskasse eine Erhohung der

Abgabe formell dadurch herbeigefiihrt wurde,
dass man nicht 72 Solidi, sondern erst 84 Solidi

mit einem Pfund glich, das also dann 382,03
Gramm normal wog, und dass dieses Pfund bei

Symmachus rel. 13, 2 gemeint sei: urbanis pon-
deribus eonferendas, id est trutinae largioris

examine.
Die Silberpragung, die gegenuber den bei-

den anderen Metallen sehr zurucktritt, basiert auf
der Siliqua {xsgdziov), die V24 Solidus gleichge-

setzt wurde (s. Siliqua). Genaueres lasst sich S

uber ihre Genesis, ihren Zusammenhang mit der

unter Diocletian -eingefuhrten Silbermiinze mit
dem Wertzeichen XCP7(= 1/95 des Silberpfundes),

sowie uber ihre Beziehung zum Dekargyros (s. d.)

und zum Miliarense (s. d.) nicht sagen. Teile der

Siliqua sind die Mtinzchen mit der blossen Wert-
zahl auf der Euckseite: CN (= 250) und PKE
(= 125) oder PK (= 120), die unter Iustinus I.

beginnen (bekanntes HOcnstgewicht des ersteren

1 • 37 g., derPKE Stiicke 0 • 76 g., vonPK 0 69 g.) ; <

die Einheit, auf die sich die Zahlen beziehen, ist

das vovfi/ilov. Das Wertverhaltnis von Gold zu
Silber war 397 das, ut pro singulis libris argenti

72
quinos solidos inferat, also --

: 1 = 14-4:1 (Cod.

Theod. XIII 2, 1); 422 so, dass pro singulis
libris argenti quaterni solidi praebeantur (VIII

4, 27). Das wichtigste Kupferstuck der friiheren

byzantinischen Zeit ist der follis (s. d.), der schon
in den ersten Jahren der Regierung Constantins t

d. Gr. auftaucht(Migne Patrol. Lat. XLIII 795.
Euseb. hist. eccl. X 6, 1. Cod. Theod. XI 36, 2.

3. XIII 3, 1. VII 20, 3). Seit Anastasius I. tragt

der follis die Wertzahl XXXX oder M (= 40
nummia), seine Teilstiicke sind mit XX oder K
(das sIxoooqiov oder 6{So/.6g), /oder X(6exavovpi-

fuor) , V oder E (xevrarov/u/Mov) und A (num-
mus

,
vovfiftiov) bezeichnet. Das Verhaltnis von

Kupfer zu Gold wird 396 dahin bestimmt. ut pro
XXV libris aeris solidus a possessore reddatur, i

also 25 X 72 : 1 = 1800 : 1 (Cod. Theod. XI 21, 2);
538 werden statt XX Fin der sonst wortgleichen
Vorschrift XX eingesetzt , also 20 X 72 : 1 =
1440 : 1 (Cod. Inst. X 29). Beziehung zum Solidus
bei Procop. hist. arc. 25 p. 72 d (etwa im J. 557)
twv . . . agyvga/ioiftoiv ^Qozegor dexa xai diaxo-
aiovg o^okov;, ovg (p6U.eig xoXovoiv, vtisq svog ora-
rijoog /Qvoov jiQoieo&ai . . . d(o&6xa>v, avzoi em-

Pauly-Wissowa III

TS](vcofieroi xegdr/ otxeta oydoijxovza xal exazov
fiovovg V3ieg zov azazijQog Mb'oo&ai zovg SfloXovg

Suszagavzo. Die 14. Novelle Valentinians III.

hatte verfiigt: we unquam intra septem milia

nummorum solidus distrahatur, emptus a eol-

leetario septem milibus ducentis, also 1 Solidus

zwischen 7000 und 7200 Nummi oder ~ und

= 175 und 180 Folles.

Die Sprache der Legenden ist in Auf-
rechthaltung des rOmischen Staatsgedankens zu-

nachst die lateinische. Die erste griechische

Best man auf Kupfer von HeracUus I. aus der

karthagischen Miinzfiliale: sv rovzo vtxa. Das
allmahlich erstarkende Eindringen griechischer

Buchstaben in die lateinischen Legenden (z. B.

beiHeraclius I. ERACAIO GONSVAE) hat um
so weniger Auffalliges, als derlei .Stempelfehler'

( bereits auf Reichspragungen von Antiochia in

der Zeit des Pescennius Niger und Septimius

Severus sich finden. Die Namen der Mttnz-

statten erscheinen noch friiher in griechischer

Form KvC
. , XigoGivog u. a. , wozu iibrigens

schon in diocletianischer Zeit Anfange gegeben
sind.

Titulatur. Noch TheodosiusII. undMarcianus
bezeichnen sich in der seit mehr als anderthalb Jahr-

hunderten ublichen Weise als dfominus) n(oster)

Theodosius, bezw. Marcianus p(ius) f(elix) Au-
g(ustus). Leo I. wird d. n. Leo perpetuus) Aug.
genannt, und dieser Neuerung schliessen sich mit

wenigen Ausnahmen die Miinzen seiner Nach-
folger bis auf Constantin II. an, der noch gewOhn-
lich als d. n. Constantinus pp. Au. erscheint.

Doch ist schon die bisherige Ordnung bei ihm
gelockert; bald fallt d. n. , bald pp. , bald Au.
weg. Mit Iustinian II. tritt in den Titel mit-

unter servfus) Christi ein (z. B. d. Iustinianus

serv. Christi), mit Anastasius II. mulftis annisj,

daher z. B. Leo III. d. n. Leon p. A. mul., Arta-

vasdes d. Artavasdos multu A. Leo IV. und Con-

stantin V. werden vereinzelt als bwn(6zai) be-

zeichnet und als fiaodTg. Damit sind die in der

letzten Zeit wohl ohnehin nicht mehr immer ver-

standenen Titulaturstficke d. n. pp. Aug. ganz
abgeschafft und machen einer neuen Entwicklungs-
reihe Platz. Doch tritt Aug. noch gelegentlich,

wohl gleichbedeutend mit flaodevg, auf. Michael I.

und sein Sohn Theophylaktus bezeichnen sich aus-

fuhrlicher als paodte Po/iaiov; Michaels Nach-
folger und dessen Sohn als Asov xs Kovozavztve

ix #eo0 fSaotki; Pofiaiov oder iv X(qioz$J evoefits

$aoilT(s) Pop. Michael III. nennt sich impera-
t(or), vielleicht schon Nikephoros II. und Basi-

lius II. zusammen als avzfoxodzogegj , sicher so

bereits Johannes I. ('Icoarv. ev Xa>. avzoxgaz.

evoefS. (laodevs Pwfiaiid). Um die Zwischenzeit

zn uberspringen, bemerke icb nur noch, dass der

vorletzte Palaeologe, der letzte uns bekannte Mflnz-

herr des griechischen Constantinopel, als 'IcodrfvngJ

5sa.-i6zt]g 6 JIa}.eo).oyog d/coji' %dgtzi fiaodevg z(b(vj

Pwfiecov, daneben aber auch als 'Icoav. flaousvg

6 Tlal.nokoyod) oder bios als 'Im., der letzte Kom-
nene in Trapezunt als AfaovlSJ fi(aodei>g) 6 Ko/x-

v[rj]vog erscheint.

Die Eeverslegenden sind bis auf Anasta-

sius I. im wesentlichen noch denen des 4. Jhdts.

37



1155 Byzantion Byzantion 1156

ten halt, mit dem
EiickseitestempelM
( = 40 , namlich

vovfifiia , also ein

Pollis), anno XIIII
der Begierung Iusti-

nians
,

gepragt in

gleich, obwohl an Zahl geringer und zusehends

abnehmend. Von Arcadius bis auf Anastasius,

also rund in einem Jahrhunderte, sind nicht mehr

zu verzeichuen als die concordia Augg. und die

concordia militum; gloria Romanorum und gloria

orvis terrarum; invieta Roma, urbs Roma, urbs

Roma felix; solus Augg., salus reipublicae; sa-

lus orientis, felieitas oecidentis; victoria Augg.,

victoria exercitus vm& victoria Romanorum; eben- 0 , «,

so virtus Augg. , virt. exerc. Rom. und virtus 10 KYZ (Cyzicus) am
Romanorum; vota Romanorum und vot(is) X, zweiten (B) Miinz-

multfisj, XX o. a. ; endlich vereinzelt adventus s.

d. n. Aug., feliciter nubtiis, imp. XXXXII cos.

VIIp. p., nova spes reipublicae und triumfator

gent. barb. Mit Anastasius beginnt das Wert-

zeichen das Feld des Kupferstuckes zu dominie-

ren, bald tritt auch die Angabe des Begierungs-

jahres hinzu und die alten Eeverslegenden ver-

schwmden ganz; nur die Victoria AugfustiJ oder

g(ustus) und Biiste des gewappneten Kaisers, der

die vom Kreuz gekronte Weltkugel in der Rech-

tisch,

Miinz amter
(Miinzhauser, Munz-
amter , Emissions-

stellen). Bereits in der Zeit des Septimius Sevens

(s. Kubitschek Quinquennium 1890—1894, 80)

und wahrscheinlich noch fruher sind auch ausser-

acnwmaen ganz; nur me victoria Aug{usiy oaer halb Eoms Beichsmiinzstatten organisiert ge-

AugCustorumJ erhalt sich noch lange auf dem 20 wesen. Seit Aurelian wurden die verschiedenen

Goldstiieke. Mit Heraclius beginnen die frommen Provenienzen durch die Initialen oder andere

christlichen Wendungen, zunachst deus adiuta

Romanis, dann unter Iustinian II. biirgert sich

d. n. Jes. Chs. rex regnantium ein, anfangs nur

auf Gold und Silber. Fast im ganzen iibrigen

Best der byzantinischen Eeiche gehort die Bevers-

legende dem Mitregenten oder einem Ausdruck

religiOsen Gefuhles (seit Constantin VI. hauflg

'Iftjoovjg X(Qiar6)g vtxq, auch 'I(r)Oov)g Xgiorog,

KvQie jiori&rj to ao dovXo — Theophilos

Madonna iifnxr)Qj &(i°Jv — Theophano -
,

spater und seltener andere Heilige, so unter den

letzten Palaeologen Theodoros, Andronikos, De-

metrios, Michael, in Trapezunt Johannes und am
haufigsten Eugenios).

Die Typen werden noch einfCrmiger, als sie

in den letzten Decennien vor der Teilung des

rCmischen Keiches sich gestaltet hatten. Seit

Anastasius I. verfallt Stil und Technik iiberdies

Siglen der Ortsnamen gekennzeichnet , wahrend

die Durcbzahlung der in einem und demselben

Miinzhause thatigen Unterabteilungen (Tische,

Offlcinen) durch lateinische oder griechische Zahl-

zeichen oder durch Punkte schon weit fruher be-

gonnen hat. Wahrend der zweiten Tetrarchie

sind 15 Aniter thatig, die in Eom und in den

Hauptstatten der Dioeceses gelegen sind (M o ram-

die SO s e n Ztschr. fur Num. XV 239ff.). Die Unterschei-

noch dung von Mflnzamtern und Tischen innerhalb

dieser wird auch in den byzantinischen Pragungen

bis auf Kaiser Leo III. Isauricus beibehalten. Seit

Anastasius zeigt aber bios das Kupfer eine Mannig-

faltigkeit der Miinzhauser an, wahrend Gold nach

Ausweis der Marken nur mehr in Constantinopel

zur Pragung gelangte. Silber tragt nur aus-

nahmsweise den Herkunftsstempel, von Constan-

tinopel, von Eom und einmal von Neapel (?). Die
Anastasius i. veriaut oiu unu iecum». uuciuico »«> -—r— \v —

in besonders auffalliger Weise, und seit dieser 40 Zahl und die Lage der Miinzhauser verandert sich
Ill uvovnuviu -~ 1 —"—

Zeit haben die Geprage jenen merkwiirdigen starren

Habitus, ohne dass dadurch dem weiteren Nieder-

gang der Kunstiibung eine Grenze geboten wor-

den ware. Noch sieht man auf der Hauptseite

(Vorderseite) das Bild eines Eegenten (Kopf, Biiste

oder ganze stehende Gestalt) oder der Samtherr-

scher; spater treten Christus oder die Mutter-

gottes, auch Heilige (so der Erzengel Michael)

als Beschiitzer des Kaisers hinzu. Mitunter fallt

naturgemass in den verschiedenen Entwicklungs-

phasen des byzantischen Eeiches. Sie ist am
grOssten unter Iustinian I. nach der Eroberung

grosser Landerstrecken des ehemaligen abend-

landischen Eeiches.

Die Siglen fur die Namen der Miinzhauser

stehen in der Regel im Abschnitte (a l'exergue)

des Eeverses. Wir kCnnen mit Auslassung ganz

fraglicher Miinzhauser folgende von Anastasius I.

das Kaiaerbildnis auch ganz weg, und die Titu- 50 oder Spateren constatieren: yUcf. = Alexandria
i
in

U»U11W g_ O ™ "

latur des Regenten oder sein Monogramm fullt

die Vorderseite. Die Typen der Elickseite bringen

anfangs noch die aus den frflheren Pragungen ge-

wohnten Gestalten der Moneta mit Fullhorn und

Wage, den die Weltkugel in der Hand tragenden

und das Kreuz auf dem Labarum fuhrenden Monar-

ches die weltbeherrschende Roma, das Eeiterstand-

bild des Kaisers, die Victoria, ein Tropaion, einen

Festungsbau u. a. Nach und nach verschwinden

Agypten von Anastasius I. bis auf Constantinus IV.

'Avr., m(cmeta) Ant., 'Avzx-, 'Amy.. = Antiochia am
Orontes seit Anastasius I. ; nachdem es durch das

grosse Erdbeben zerstOrt und als Theupolis neu

aufgebaut worden war, laufen bis auf Heracleo-

nas die Marken Theu., Theup., Tiieupo., 0v,

6v!t, OvnoXs u. a. Cat. = Catania von Mauricius

bis auf Heraclius Constantinus. Xsg., Xegoovos,

XiQooovoq = Cherson unter Iustinianus I. und
H estungsnau u. a. ivacn una nacn yerscuwiuucu jvnyourrvL, — vuu«™ —

-

auch diese Typen und das Kreuz, das Monogramm 60 Mauricius. Isaur. == Isauria unter Heraclius und
/-ti • i ,i -J. .1 i A J.' \ A UamaI^c Prtnofan+iTinc CH Hnr- T^nr .. Karl..
Christi (beide schon unter Arcadius), und Bilder

von Heiligen bilden den gewohnlichen Schmuck

der Ruckseite der Gold- und Silberstucke. Am
diirftigsten wird das Kupfer bedacht, das nach

einem entscheidenden Schritte Anastasius I. ge-

wohnlich nur mehr Schrift auf der Euckseite tragt;

z. B. ein Follis des Iustinianus I. (Vorderseite:

dfominus) nfosterj Iustinianus p(er)p(etuus) Au-

Heraclius Constantinus. Gt., Car., Ear., Kart.,

Krtg.
,
Kartago = Karthago von Iustinus I. bis

auf Iustinianus II. Co. m., Con., Cons., Const.

= Constantinopel bis auf Leo HI. Auf dem Gold

recelmassig in Verbindung mit der Wertmarke,

daher gewOhnlich COXOB oder COMOB. KvnQ .

= Kypros von Heraclius bis auf Heracleonas. Kv.,

Kvt = Kyzikos von Iustinus I. bis auf Heraclius
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Constantinus. Ml. — Mailand unter Mauricius.
JV«. = Neapel unter Constans II. und Tiberius HI.
Ni., Nic, Nix., Nixfi., Nixo. = Nicomedia bis auf
Heracleonas. Ra., Rah., Rav., Ravenn., Ravenna
von Iustinian I. bis auf Leo in. R., Ro., Rom.,
Roma bis auf Constantinus IV. Scl., Sicilia, Se-
cilia von Mauricius bis auf Leo III. Tes., To.,

0ea. = Thessalonike von Iustinus I. bis auf Hera-
cleonas. Ob aus dem AufhOren der Miinzhaus-
marken unter Leo III. auf die Concentrierung der
Miinzpragung in Constantinopel, wie das S aba-
tier I 46 thut, geschlossen werden darf, wage
ich nicht zu entscheiden. Innerhalb eines und
desselben Miinzhauses werden die einzelnen Tische
mit den Zahlzeichen A bis E unterschieden. aber
diese Angaben finden sich sehr viel seltener als in

der spatrtimischen Miinze. Genauere Tabellen und
Untersuchungen stehen flbrigens auf diesem Ge-
biete noch aus.

Litteratur. Fur ihre Zeit vortrefflich und
heute noch unentbehrlich sind Ducange De im-
peratorum Constantinopolitanorum numismatibus
(ofters abgedruckt, auch als Anhang des 7. Ban-
des des Glossarium Lat. 145ff., Paris 1850) und
Banduri Numismata imperatorum Romanorum a
Traiano Decio ad Palaeologos Augustos 1718;
dazu das Supplementum von Tanini 1799. An
die Untersuchungen von Saulcy Essai de classi-

fication des suites monetaires hyzantines 1836 und
J. et L. Sabatier Production de Tor, de l'argent
et du cuivre chez les anciens et hfitels mone"taires
romains et hyzantines 1850 kniipft das Haupt-
werk an: J. Sabatier Description generale des
monaies hyzantines frappees sous les empereurs
d'Orient depuis Arcadius jusqu'a la prise de Con-
stantinople par Mahomet H 1862 mit 70 Tafeln,
vom Verfasser als suite et complement de la de-
scription historique des monnaies frappees sous
l'empire Romain par H.Cohen ausgestaltet, ebenso
gewissenhaft in der Materialsammlung, aber mit
noch geringerem Verstandnis fur die Aufgaben
wissenschaftlicher Forschung; von Cohens Werk
kommen hier hauptsachlich VII2 (1888) und VIII2
2 (1892), also die Miinzungen von Constantin
d. Gr. bis zum Untergang des westrOmischen
Eeiches in Betracht. Speciellere Litteraturnach-

weise bei Lipsius Bibliotheca numaria (1801).
Leitzmann Bibliotheca numaria* (1867). Koner
Repertorium aber die vom J. 1800 bis zum
J. 1850 auf dem Gebiete der Geschichte ... er- J

schienenen Aufsatze (1856). Friedlander Reper-
torium zur antiken Numismatik (1885) und Krum

-

bacher Geschichte der byz. LitteraturZ (1897)
1128—1132. Abrisse der Geschichte des Miinz-
wesens am besten bei Fin lay A history of Greece
I 432—453 (Oxford 1877) und bei En gel et
Serrure Traite de numismatique du moyen-age
(1891/94). Die Anfange der byzantinischen Numis-
matik behandelt am eingehendsten, aber nicht oft

iiberzeugend Seeck Ztschr. f. Num. XVH 1887,1
36—89. 113—166. Specialsammlungen sind nicht
zu zahlreich: hier seien erwahnt Soleirol (Kata-
log 1855), Sabatier (Iconographie d'une collec-

tion choisie de 5000 medailles [1877]; an Grafen
Strogonoff 1856 veraussert), Graf Salis (erwor-

ben vom British Museum), Vicomte de Ponton
d'Ame'court (Verkaufskatalog des Hauses Eollin
et Feuardent 1887). Montagu (Verkaufskatalog
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des Hauses Sotheby, Wilkinson and Hodge 1896),
die von der tiirkischen Eegierung erworbene des

Makridi Pascha und die dem Petersburger
Kabinet einverleibte von Photiadis Pascha
(Katalog von Wilhelm FrOhner 1890).

[Kubitschek.]

2) Kiistenplatz der vorderindischen Peiratai,
Peripl. mar. Erythr. 53. Steph. Byz. ; Bv^avreTor
Ptol. VII 1, 7, verschrieben Pisauta Tab. Peut.,

) Byzantium Iul. Honor, u. Ethicus ; siidwarts fol-

gen bei Ptolemaios die Heptanesia (jezt Burnt
islands oder Vingorla rocks, port, ilheos Queima-
dos, skr. Dandavasi) und der Chersonesos, d. i. die

heutige ilha da Goa; nordw&rts lag Melizeigara,
d. i. die siidlich vom Hafen Dabhul an der Miin-
dung der Sastri (port, rio de Sanguicara) gelegene
Feste Gay-gar. Der antiken Namensform Iiegt

offenbar das skr. Partic. vi-gdyat, prakr. vigyanta,
,obsiegend' zu Grunde; die Konkanakuste war noch

1 bis in das vorige Jahrhundert hinein eine Heim-
statte der Piraten. Der Lage und dem Namen
nach entspricht am besten der Hafen von Vigya-
drug (oder -durga) .Siegesfeste' an der Mtode des

Vag6tanaflusses (port, rio de Carapatao), wo einst

der Piratenhauptling Angria seinen Hauptsitz
hatte, in 16° 30' nordlich; 1 legoa nOrdlicher

finden wir die verfallene Feste Isvant gar, wo der

Fluss von (reita-pur und Danda-Eagapur aus-

miindet; sfldlich von Vigya-drug, nahe dem Karli-
1 fluss 16° nordlich beflndet sich die Bucht von
Malundi oder Sinda-drug, der Sitz der Malwan-
piraten. Man vergleiche dazu die Artikel Mu-
sopalle und Tyrannosboas. [Tomaschek.]

8) In Libyen (Bvfavieg Eustath. zu Dion.
Perieg. 803) s. Byzacium.

Byzas (BvZag, auch Fv^ag Steph. Byz. s. yv-
valxoanohg) , Heros eponymos und angeblicher

Griinder der Stadt Byzanz (daher mit Constantin
zusammengestellt, Claud, in Eutr. 2, 83) und ihrer

1 Mauern, von Diod. IV 49, 1 auf die Zeit des
Argonautenzugs angesetzt (vgl. Dionys. Byz. 24
Wesch.). Die Legende erscheint in verschiede-

nen Wendungen: B. war Sohn der einheimischen
Nymphe Semestra, Hesych. Mil. patr. C. 5 (FHG
IV 147); er war ein thrakischer KOnig, und wurde
Gemahl der Phidaleia; diese war die Tochter des

Barbysios, der Herrscher in der Gegend von By-
zanz war, und grundete nach der Aufforderung
ihres Vaters die Stadt Byzanz; sie stellte die

Tvxv unter dem Namen Kegdrj (wohl = Kegoeaaa
bei Hesych.) auf, Chron. pasch. I 494 Bonn, (ab-

gekflrzt bei Malal. 320). Die Localisierung der

Iosage am Bosporos vcranlasste eine weitere Com-
bination : Io gebiert beim Ksgag von Byzanz (am
Nil Nonn. Dion. XXXn 69f.) die Keroessa, welche

dem Meerbusen den Namen giebt; die Keroessa

wird bei der Nymphe Semestra aufgezogen und
gebiert dem Poseidon den B., der seinerseits von

der Quellnymphe Byzia ernahrt wird, Hesych. 8. 9.

Procop. de aedif. I 5 p. 191 Bonn. Dion. Byz. a.

a. O. Fabeleien (zum Teil etymologische Mythen)
iiber Heldenthaten des B. und seiner Gemahlin
Phidaleia, ihre Kampfe gegen Thraker und Sky-
then, gegen den Bruder des B. Stroibos, iiber die

Unterstiitzung des B. von Kalchedon aus durch Di-

neos, der sein Nachfolger wird, s. bei Hesych. llff.

Steph. Byz. s. yvvaixooxoXtg. Tzetz. chil. II 934.
Dion. Byz. 59. Nonn. ni 370. Nach einer andern
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Wendung ist B. dagegen Ftihrer der megarensi-

schen Colonisten, Hesych 5. Eustath. z. Dion. Per.

803. Steph. Byz. s. BvSdvxwv. Auf B. ist wohl

zu beziehen Bv(avxiov ex fcov ixxio&tj, Dionys.

Halic. ars rhet. 6, V p. 260 R. , doch vgl. By-
zantion o. S. 1128. B. erscheint in der Kaiser-

zeit auf Miinzen von Byzanz (s. oben S. 1150 und
Svoronos 'Etptju. agx- 1889, 79. 115); eine

Statue des B. und der Phidaleia wird erwahnt

bei Hesych. 84, wenn man der verworrenen Dar-

stellung glauben darf, schon aus dem 4. oder

3. Jhdt. v. Chr.; vgl. Nikeph. Greg. I 305, 10

Bonn. Kodin 59, 5 Bonn. Epigramme auf Statuen

des B. und der Phidaleia Anth. Planud. 66. 67.

Der Sophist Markos fflhrte sein Geschlecht auf

B. zurtick, Philostr. v. soph. I 24.

[J. Miller.]

Byze (Bv(i)). 1) Eine der Tochter des Fluss-

gottes Erasinos in Argos, zu denen Britomartis

aus Phoinikien kam. Nic. heter. 67 Scbn. = Ant.

Lib. 40. [Escher.]

2) Angebliche Tochter des Byzas, Genes, p. 54
Bonn. [J. Miller.]

Byzenoi (Bvfyvot), Ptol. V 4, 10 eine Volker-

schaft Galatiens an der Grenze Lykaoniens oder

in Lykaonien selbst. [Ruge.]

Byzeres (Bvfygeg), nach Scyl. 82 (cod. Bov-
otjgeg) ein pontisches, zwischen den Kolchoi und
den an die Becheires anstossenden Ekecheirieis

sesshaftes Volk, durch dessen Gebiet der Archabis

und Arion floss; man erkennt dasselbe auch schon

bei Hekataios in der verschriebenen Form zft'fij-

geg, Steph. Byz. s. Xol p. 692 Mein. ; es begegnet
zumal bei den Dichtern der Argonautensage und
in den aus Eratosthenes geschopften Berichten,

vgl. Apoll. Rhod. II 996. 1244. Dion. per. 765.

Mela I 107 Buxeri (ebenso Plin. VI 11). Val.

Flacc. V 157. 175. Amm. Marc. XXII 8, 21, zu-

sammen mit den Kolchoi, Saspeires, Becheires und
Makrones bei Strab. XII 549 neben den Hepta-
kometai. Sie bewohnten die Flussthaler (s. Po-
tamiai) an der Nordseite des Paryadres, armen.
Parchar, in der Strecke vom Pyxites (jetzt Widze-
su) bis zum Akampsis (Coroch) ; an der Ktiste

lagen die Platze Morthula, Archabis, Kissa, Xyline
und die in byzantinischer Zeit genannten Makrai-
gialos und Gonia; welcher von diesen dem alten

Xifir/v Bv^ngtxog Steph. Byz. p. 190 entspricht,

lasst sich nicht entscheiden. Arrianos , welcher
aus eigener Kunde schfipfte, kennt auf dieser

Strecke nur die Heniochoi und Machelones; und
auch diese Sonderstamme der kaukasischen Abo-
riginerwelt gingen zuletzt in den Tzannoi und
Lazoi auf; die Sprache der Lazen ist bekanntlich
nur ein Dialekt des Mingrelischen und Georgi-

schen. [Tomaschek.]

s. 1) Bv(rjs (Steph. Byz. s. BvCdvxtov),

s. Byzas. [J. Miller.]

2) Byzes von Naxos. Sein Name war dem
spateren Altertum lediglich durch die auf den

Basen altertiimlicher , in Naxos befindlicher und
dem Apollon geweihter Statuen angebrachte Weih-
inschrift bekannt, die uns Pausanias V 10, 3 liber-

liefert hat: Ndgiog Evegyog yevsi Anxovg nogs,

Bv(eco ixaTg, Sg Tigwxioxog xevg~e Xfflov xsgafior.

10 Man kann in diesem Distichon den Relativsatz

sowohl auf B. als auf Euergos beziehen, so dass

zweifelhaft hleibt, ob der Vater oder der Sohn
als Erflnder der Marmorziegel bezeichnet wird.

Pausanias entscheidet sich fur den Vater, den er

auf Grund einer flir uns nicht controllierbaren

Tradition in die Zeit des Alyattes und Astyages

setzt. Auf der athenischen Akropolis hat man
eine Anzahl von Dachziegeln gefunden, die aus

naxischem Marmor, ubrigens ziemlich roh gear-

20 beitet sind. Einer von ihnen tragt in naxischem

Alphabet die Inschrift BY. Wenn man, was un-

gemein nahe liegt und von Sauer mit allem Vor-

behalt vorgeschlagen ist (Athen. Mitt. XVII 1892,

41. 78), hierin die Fabrikmarke des B. sehen darf,

so wiirde Pausanias mit seiner Auffassung des

Epigramms Recht behalten; jedesfalls bestatigt

der Fund die dort behauptete Erfindung der Mar-
morziegel auf Naxos. Im Zeitansatz aber hat

sich Pausanias vergriffen, denn unter das 7. Jhdt.

30k8nnen jene Ziegel nicnt herabdatiert werden.

Ebenso irrt er, wenn er dem B. selbst jene Bild-

werke auf Naxos zuschreibt und so den Steinmetz

zu einem Bildhauer macht. Die Existenz einer in

der litterarischen tFberlieferung vollig ausgefalle-

nen Bildhauerschule auf Naxos ist allerdings von

Sauer a. O. 37ff. erwiesen worden, wenn ihr

auch vielleicht nicht alle Bildwerke gehOren, die

Sauer ihr zuschreibt. B. aber war sicherlich

kein Mitglied dieser Bildhauerschule, sondern der

40 Besitzer einer Steinmetzwerkstatt. Overbeck
Griech. Plast* I 84. [C. Robert.]

Byzia (Bv(ta), Quelle in Thrakien, ohne

Zweifel in der Nahe von B., die noch zu Hesychs

Zeiten von den Biirgern benutzt wurde ; die Quell-

nymphe B. wird die Amme des Byzas (s. d.) ge-

nannt bei Hesych. Mil. patr. Constantinop. 9, FHG
IV 148.

*
[J. Miller.]

Byzinos (Bv^Tvog, Bv^nvog), angeblicher Sohn
des Poseidon (Zenob. II 63. Diogen. Vindob. I

50 99) , erfunden um die sprichwOrtliche Redensart

fivCivt} Ttaggijala zu erklaren, vgl. Crusius in

Roschers Myth. Lex. I 841. [J. Miller.]

Byzonoi, ein Volk des skythischen Binnen-

landes, das sich ausschliesslich von Kuhmikh
nahrte, Zenob. V 25: Bv^wrol fitaoysioi fiovg dfii'l.-

yorxeg pdvrj xavxrj xootpfj ygutvxm. [Tomaschek.]

c.

(Griechische Worte sind unter K zu suchen.)

Cabacos, Ort an der taurischen Nordkiiste,

nahe den Graben (s. Taphroi) oder der fossa facta

per servos Soutarum, Tab. Peut. [Tomaschek.]

Cabaenm s. Gabaeum.
Cabalaoa s. Chabala.
Cabalio (Caballio) s. Cabellio.

Caballodunum s. Cabillonum.
Caballucome, ein Ort zwischen Laodikeia

Katakekaumene und Iconium, Tab. Peut. IX 5

Man si Act. concil. Ill 846);vgl. Augustinus contra

Cresconium Donatistam IV 6, 7 (Migne IX 552).

Bischofe eben dieser Stadt scheinen erwahnt zu
werden, als Teilnehmer an eben jener Versamm-
lung im J. 393 (Aug. enarr. in psalm, a. a. O.

gegen Ende: Cebresutanus, var. Cebresusitanus),

bei dem Religionsgesprach zu Karthago im J. 411
(collat. Carth. 1 208, bei Man si Act. concil. IV
161. Migne Patr. Lat. XI 1348 Gebarsussensis),

(Miller). Ramsay (Asia minor 359) und Tom a- 10 unter Iustinian (Victor. Tonn. chron. s. a. 555

und 567, bei Momms en Chron. min. II 204. 206
Cebarsusitana ecclesia, Cebarssussitanus oder

Cebarsuseitanus episeopus), und vielleicht noch

im J. 646 (Man si Act. concil. X 928: Cebara-

defensis; hier unter den BischSfen der Byzacena).

[Dessau.]

Cabellio, Stadt der Cavaren in Gallia Nar-

bonensis, an der Druentia gelegen, Strab. IV 179

(KafaXUwvog). 185 {Ka^odXia>va). Ptol. II 10, 8

20 (KafSelh'hv xokavla). Nach Artemidoros bei Steph.

Byz. (KafSelhmv) hatte sie einst zu Massalia ge-

hort; Plin. n. h. Ill 36 flihrt sie unter den op-

pida latina der Provinz auf, Ptol. a. O. als Co-

lonic (vgl. die Miinzaufschriften bei Holder Alt-

celt. Sprachschatz I 660f.). Sie gehOrte zur Tri-

bus Voltinia (Brambach CIRh. 1203 Cabalione);

von Magistraten sind nachweisbar HHviri (GIL

XII 1050. 1051) , ausserdem sexviri Augusiales

(nr. 1052) und eine flaminica Atigfustae}, CIL

schek (S.-Ber. Akad. Wien 1891 vm 103) setzen

es gleich Kd^aXXa (Cinnamus II 5f.). Ramsay
sucht dieses bei Tschigil nordwestlich von Konia.

Wenn es wirklich = C. ist, so hat Ramsay recht

mit seiner Behauptung, dass die Tab. Peut. falsche

Angaben macht. Dass hier etwas in Unordnung
ist, geht schon aus der vOllig falschen Angabe
Laiidieia-Iconium = 98 Milien (140 km.) hervor,

wahrend die Entfernung in Wirklichkeit nur 20 km.
betragt. [Ruge.]

Caballus s. Tettius Caballus.

Cabardiacensis , Beiname der Minerva (me-

dica) auf zwei Inschriften, die aus dem bei Travi

gelegenen Heiligtum (s. Cabardiacum) dieser

Gottin stammen, CIL XI 1301. 1306 (Minervae

medicae Cabardiacensi); vgl. Preller Rom.
Myth. 13 295. Friedlander Sittengesch. III<3

575. WissowaRoschersLexikonII2991. Schwer-

lich darf mit dieser Minerva die spanische dea

Cabar .... CIL II 403 (aus Vizeu in Lusitanien, 30 XH 3242' Cabell(ione). Ein curator Cahell(ien-

der Dedicant ist imaginifer der coh. Ill Gallo

rum) identiflciert werden, wie Steuding (Ro-

schers Lex. I 842) anzunehmen geneigt ist. Der

Name des Orts ist keltisch. Holder Altcelt.

Sprachsch. s. Cabardensis (pagus). [Dam.]

Cabardiacum, ohne Zweifel antiker Name
des jetzigen Fleckens Caverzago bei Travi am
linken Dfer der Trebia, wo ein vielbesuchtes Hei

ligtum der Minerva (medica) Cabardiacensis be

sium) CIL XII 3275 (u. p. 837). Erwahnt wird

die Stadt, das heutige Cavaillon (dep. Vaucluse),

ferner auf den Gefassen von Vicarello, CIL XI
3281—3284 (Cabellionem , CabeUione), im Itin.

Ant. 343 (CabeUione). 388 {Gavellione), auf der

Tab. Peut. (Cavalline) und sonst (die Zeugnisse

am vollstandigsten bei Holder a. O.). Ableitungen

sind CabeMeus (Not. Gall. XI 13 citritas Ca-

vellieorum), Cabellonensis (Cavellonensis Gregor.

stand. Weihinschriften daher CIL XI 1292— 1809. 40 Tur.). Desjardins Table de Peut. 59. Longnon
Bertolotti Bull. d. Inst. 1867, 219—224. 237
— 247. Auch der Name eines fundus Aestini-

anus Antistianus Cabardiacus und eines fun-
dus Cabardiacus vetus, beide pago Ambitrebio

in Vdeiate adfine republiea Placentinorum in

der Tabula alimentaria Veleias (CIL XI 1417 n
47. 65) sind wohl sicher damit zusammen zu

bringen. [Hiilsen.]

Cabarsussis (dies scheint die tJberlieferung

Ge"ogr. de la Gaule 442. O. Hirschfeld CIL
XII p. 136. |Thm.]

Cabenses. 1) In Hispania ulterior. Eine res

pfublica) Cabensium wird erwahnt als auf einer

jetzt verlorenen Inschrift genannt, die unweit

Teba, zwischen Campillos und Hardales im sud-

lichen Andalusien nur von Rodrigo Caro gesehen

worden ist (CIL II 1948). An der Richtigkeit

der Lesung braucht nicht gezweifelt zu werden,

bei Augustinus enarr. in psalm, zu sein, wahrend 50 da Caros Angaben sich meist als zuverlassigheraus

sonst Cebarsussis iiberwiegt), Ort in Africa, ver-

mutlich in Byzacena, wo im J. 393 eine Gruppe
donatistischer Bischofe ihren Collegen Primianus

von Karthago ab- und dafflr Maximianus einsetzte

(Schisma der Maximianisten), Aug. enarr. in psalm.

XXXVI 2, 20 (Aug. opera ed. Migne IV 376.

gestellt haben. Caba oder Cabum wird der Name
des Orts gewesen sein. [Hiibner.]

2) Cabenses (Gabienses cod.) in monte Albano

wurden von Plin. n. h. HI 64 unter den unter-

gegangenen Volkerschaften Latiums genannt; sie

sind, wie Mommsen Bull. d. Inst. 1861, 206
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bemerkt hat, identisch mit den KafSavoi bei Dionys.
V 61. Die Stadt Cabe oder Cabum ist in histo-

rischer Zeit spurlos verschwunden , hat aber den
sacerdotes Cabenses (s. Nr. 3) und, nach Momm-
sens hochst wahrscheinlicher Vermutung, dem
Monte Cavi oder Cave (so correct, nicht Cavo, im
13. Jhdt. mons Cavae; vgl. Nib by Dintorni di
Roma I 106) seinen noch danernden Namen ge-
geben. Man mochte sie demnach im hOchsten
Teile des Albanergebirges, oberhalb Kocca di Papa,
suchen. Vgl. Dessau zu GIL XIV 2228 (= VI
2021. 2173). [Hiilsen.]

8) Cabenses sacerdotes, mit vollem Namen
Cabenses sacerdotes feriarum Latinarum montis
Albani (CIL VI 2178 = 2021 = XIV 2228) oder
sacerdotes Cabenses montis Albani (CIL VI 2174.
2175), ein nur aus drei Inschriften der Kaiser-
zeit bekanntes romisches Staatspriestertum, wel-
ches die sacra der untergegangenen Gemeinde
der Cabenses in monte Albano (s. Nr. 2) wahr-
zunehmen hatte und, wie der voile Name zeigt,

an der Veranstaltung der feriae Latinae beteiMgt
war. In der Eeihe solcher ehemals latinischer

' Staatspriestertiimer (s. Mom m sen St.-E. Ill 579f.
Marquardt St.-V. Ill 475ff.), die von Leuten
ritterlichen Standes bekleidet zn werden pflegten
(Mommsen a. a. 0. Ill 567f.), scheinen die

C. s. eine mittlere Rangstellung eingenommen zu
haben (vgl. G. Wilmanns De sacerdotiorum p.

p. R. quodam genere, Berol. 1868, 54f.). Bruch-
stucke eines Albums dieser sacerdotes Cabenses
vernmtet De Rossi Ephem. epigr. II p. 99 in

der Inschrift CIL VI 2019. [Wissowa.]
Cabetius s. Cnabetius.
Cabillonum, Stadt der Aeduer am Arar in

Gallia Lugudunensis, jetzt Chalon-sur-Saone, Caes.
b. g. VII 42. 90. Strab. IV 192 {KapvWvov im
t$ "Aoagi). Ptol. II 8, 12 (Kapvkkivov liest C.
Miiller, Kafialhvov, Kaflovttivov die Hss.). In
spaterer Zeit war dort eine classis Arariea statio- <

niert (Not. dign. occ. XLII 21 praefectus classis

Araricae, Caballoduno, nach Seecks Vermutung
ist diese Namensform durch Schreiberversehen
entstanden aus Cabillono-Lugduno; vgl. Eumen.
paneg. Constant. Aug. d. 18 a Cabillonensi portu).
Ausserdem erwahnt Tab. Peut. (Cabillione). Itin.

Ant. 360 (Cavilunno). Cod. Theod. IX 40, 2
{CoMluno, im J. 315). Amm. Marc. XIV 10, 3.

XV 11, 11 (Cabilhna). Sidon. Apoll. epist. IV
25. Gregor. Tur. (Cabillonum, Cavillonnum) und

;

sonst (namentlich auch auf merowingischen Miin-
zen); die Zeugnisse am vollstandigsten bei Hol-
der Altcelt. Sprachschatz s. v. Vgl. Desjar-
di n s Table de Peut. 30; Ge"ogr. II 466. Long-
n o n Geogr. de la Gaule 216ff. Auch den Artikel
Calidona. [Ihm.]

Cabios, angebliche Insel in der Nahe von
Sicilien beim Geogr. Rav. V 24 p. 407 P. (Cossura
Cabios Coetie Meletej, vielleieht nur Dittographie
fiir Oaulos, was in correcter Form wenige Zeilen €
spiiter wiederkehrt. [Hulsen.]

Cabins, Zufluss des Indus von Arachosia her,
an dessen Miinde die indischen Snari mit Booten
verkehrten, Plin. VI 94. Die angegebene Lage
zwischen dem Kophes und dem Pomanus, d. i.

rdsfiaxiq skr. Gomati, weist auf den heutigen Kur-
ram, Krumu des Rig -Veda; der Name erklart
sich aus skr. gabhira, gambhira ,tief"; noch jetzt

heisst der Unterlauf des Kurram von Bannah ab-
warts Gambila. Die Suari sassen am Indus von
der Salzkette bei Kalabagh abwarts

; zufallig heisst
auch eine Afganentribus Suri. [Tomaschek.]

Cablie(n)ses heissen die Bewohner einer un-
bekannten Ortschaft auf der Inschrift von Narbo
CIL XII 4537 Kabliesifbus]. Hirschfeld CIL
XII p. 933 bezieht sie auf Cabellio; man kOnnte
auch an die Gabales denken (vgl. CIL XLI 4370

D Gabaliensis veteranus). Holder Altcelt. Sprach-
schatz I 665. [Dim.]

Cablinm s. Gabaeum.
Cabris s. Gabris.
Cabrnagenigi in Hispania citerior. Ein zu

den Zoelae gehOriger asturischer Stamm, nur er-

wahnt in dem Gastfreundschaftsvertrag aus Astu-
rica vom J. 154, CIL II 2633. [Hiibner.]

Cabuniaeginus , iberischer Gott, angefuhrt
von Hubner Monumenta linguae Ibericae 252

) aus Bol. de la Acad. XX 1892, 538. Vgl. Aegia-
munniaegus. [Ihm.]

Cabyllinum s. Cabillonum.
Caca wird in der Litteratur nur zweimal er-

wahnt, Lact. inat. I 20, 36 colitur et Coca, quae
Herculi fecit indicium, de furto bourn. Serv.

Aen. VIH 190 = Mythogr. Vatic. II 153. Ill 13
hunc (Cacum) soror sua eiusdem nominis pro-
didit, unde etiam saceUum meruit, in quo ei
pervigili igne sicut (andere Lesart per virgines)

) Vestae saerifwabatur. In der Notiz von dem
Verrate der C. an ihrem Bruder steckt kein my-
thologischer Gehalt, es ist eine atiologische Er-
flndung, weil unvereinbar mit der in der Sache
begriindeten und auch in den Sagen der ver-

wandten indogermanischen Volker wiederkehren-
den Version der Cacussage, wonach die Rinder
selbst durch Briillen ihren Aufenthaltsort und den
Rauber verraten (Wissowa in Roschers M\'th.

Worterbuch I 842); die Zusammenstellung 'mit
I Cacus erweist C. als eine Gottin der altromischen
Religion, der die paarweise Verehrung einer mann-
lichen und weiblichen Gottheit eigentiimlich ist;

fur ihren Kult zeugt das Vorhandensein eines
Heiligtums und das dort stattflndende Opfer.
Preuners Vermutung (Hestia-Vesta 386f.) , C.
sei eine uralte Gottin des Herdfeuers, deren Be-
deutung durch Vesta verdunkelt sei, flndet in der
unsichern Lesart des Servius pervigili igne ihre

einzige Stiitze; denn ein Opfer durch die vesta-
; lischen Jungfrauen erhaltenauch andere GOttinnen,
z. B. Ops, und die Etymologie lasst man am
besten aus dem Spiele

;
vgl, noch die Hypothesen

Osthoffs Quaest. myth. Bonn 1869, 7ff.

[Aust.]

Caceabaria s. Herakleia.
Caccabus (xaxxdfitj, xdxxafio;), ein Kochtopf,

Varro de 1. 1. V 127, meist aus Thon (Antiphanes
bei Athen. IV 169 e. Culum. XII 42, 1. Scrib.
Larg. 220. Geop. VIE 25), aber auch aus Kupfer
(Colum. XII 48, lj, Stagnum (Colum. XII 42, 1)
und Silber (Dig. XXXIV 2, 19, 12). Uber die
speciell mit diesem Namen bezeichnete Form giebt
einige Auskunft Photius s. v. : der C. war einer

Pfanne ahnlich (iojia^des), also breit und niedrig,

und hatte drei Fusse. Doch war es keine Pfanne
(Antiphanes bei Athen. IV 169c: xoiXotg iv §v-
fioTot xaxxajirjq) ; von dieser (patina) wird C. Dig.
XXXIH 7, 18, 3 unterschieden. [Mau.]

1165 Cachina Cacus 1166

Cachina oder Cachinna, Inselchen im roten

Meere an der arabischen Uferseite, Plin. VI 150

;

die Bank Dachchachein der Danaq-gruppe in 19 0 N.
[Tomaschek.]

Caci atrium, in Rom, wird in der Notitia und

dem Curiosum (Jordan Top. II 553) genannt,

muss im siidwestlichen Teil der regio VIII, zwi-

schen Capitol und Velabrum gelegen haben ; mit

den scalae Caci kann es raumlich nicht zusammen-
gehangen haben (so Gilbert Top. I 50 besser als

HI 417). Alter und Bestimmung (Vermutungen
daruber bei Preller Regionen 153) des Gebaudes

sind ebenso ungewiss wie seine genaue Localisie-

rung. [Hulsen.]

Caci scalae (Kaxtov xatd/iaaie, xXiuat Kaxia
Diodor. IV 21), in Rom, Stufenweg, der vom Pa-

latin nach dem Thai des Circus Maximus hinab-

fuhrte, fast an der Westspitze des Hiigels, daher

das supereilium scalarum Caci bei Solin. I 17

als einer der Eckpunkte der Roma quadrata ge-

nannt wird; ohne Zweifel identisch mit dem
uralten Aufgange, der nach einem Thore der alten

palatinischen Stadt zwischen dem Tempel der

Magna Mater und dem Hause der Livia fiihrt

(Plan bei O. Richter Mon. d. Inst. XII tab.

VIII A; vgl. Annali 1884, 189). Auch in den

corrupten Worten, mit denen Plutarch. Rom.
20 die Lage der casa Ro-rrmli beschreibt naoa

rovg Xeyo^ievovg (ladfiovs f xaXfjs axrfjg- ovtoi

8'eloiv negl rrjv sis. w iizTtodgouov zov ueyav

ix IIa).aztov xardpaaiv muss der Name oxdXr)

Kaxtov oder ahnlich stecken (so Bethmann
Bull. d. Inst. 1852, 40, dessen Anderung SxdXrje

Kaxlrjs freilich sprachlich nicht zulassig ist). Vgl.

Gilbert Topogr. I 46—53. Richter Topogr.

27. 100. A. Schneider Rom. Mitt. 1895, 163.

Hulsen Atti dell' Accademia Pontificia N. S.

VI 255. [Hiilsen.]

Cacum, angeblicher Name fiir das Forum Boa-

rium bei Aethicus Cosmogr. 83 Riese (vgl. Polem.

Silvius latere, bei Mommsen Chron. min. 1545
forum boarium, ubi Cacus habitant), wenn nicht

mit Preller Regionen 153 locum zu emendieren

ist. S. Jordan Top. I 2, 482. Gilbert Top. I

51. [Hiilsen.]

Cacunus, Beiname Iuppiters, der vielleieht

zum Hohenkulte in Beziehung steht; er begegnet

uns auf einer im Gebiet des sabinischen Trebula

Mutuesca auf dem Berge Moretta gefundenen In-

schrift ,
die den Buchstaben nach aus der Zeit

des Augustus stanimt, [I]ovi Caeuno f. c, CIL
IX 4876 und auf einer stadtromischen Inschrift

lovis
|
Cacu nus CIL VI 371. [Aust.]

Cacus, Name einer verschollenen Figur der

altrOmischen Religion, der sich noch in den Be-

zeichnungen der Localitaten atrium Caci und
scalae Caci (s. o.) erhalten hatte; auf einen

alten Kult eines Gotterpaares C. and Caca weist

die Nachricht hin, dass Caca (s. d.) durch die

vestalischen Jungfrauen verebrt wurde (Serv. Aen.

VIII 190, vgl. Lact. I 20, 36); fiber das Wesen
dieser Gottheiten und ihre ehemalige geschicht-

liche Stellung ins klare zu kommen, durfen

wir nicht hoffen, da den Alten selbst von ihnen

nichts "weiter als die Namen und die erwahnte

Notiz uber den Kult der Caca uberliefert war

(mehr oder weniger haltlose Vermutungen s. z. B.

bei Preuner Hestia-Vesta 386f. OsthoffQuae-

stionesmythologicae,Bonnael869, 7ff. A. Schnei-

der Rom. Mitt. X 1895, 163f.; uber die Versuche

der Wortdeutung R. Peter in Roschers Myth.

Lexik. I 2273f.). Um so eifriger ist die aetio-

logische Sagenbildung thatig gewesen, den Namen
und die Ortlichkeiten zu erklaren, und zwar hat

sie, da die C.-Treppe vom Palatin nach dem
Forum boarium und der Ara maxima hinabfiihrte,

den C. einerseits zur altesten Besiedelung des

Palatin durch Euander, andererseits zu der An-

wesenheit des Hercules in Rom in Beziehung ge-

setzt. Der alteste uns vorliegende Bericht scheint

der aus Timaios bei Diod. IV 21, 2 (uber die

Herkunft des Timaios O. Sieroka Die mythogr.

Quellen f. Diodors 3. und 4. Buch [1878] 23f.

Be the Quaest. Diodor. mythogr. [18871 85f.;

dagegen mit unzureichenden Grtinden Geffcken
Timaios Geogr. des Westens [Philol. TJntersuch.

Xin] 54) ; danach sind Kdxios (diese Namensform
ist wohl aus dem Namen scalae Caciae her-

geleitet) und JJtvdQiog angesehene Burger der

palatinischen Gemeinde, welche den Herakles gast-

lich aufnehmen und beschenken, woran noch einer-

seits die Beziehung der Pinarier zum Hercules-

kulte (das war offenbar in der Quelle des Diodor

herrorgehoben, wahrend dieser nur das Alter des

Geschlechtes betont), andererseits die xkTfiag~ Kaxia

am Palatin erinnere. In andrer und ganz eigen-

artiger Weise war C. bei dem Annalisten Cn.

Gellius in die Urgeschichte der italischen Stamme
verflochten; nach ihm (Solin. 1, 8f.) wird C. zu-

sammen mit einem Phryger Megales (arg miss-

verstanden von R. Peter in Roschers Mythol.

Lexik. I 2276) zum TyrrhenerkOnige Tarchon als

Gesandter geschickt, der beide ins Gefangnis

werfen lasst; C. weiss jedoch zu entfliehen und
dorthin, von wo er gekommen (d. h. nach dem
Lande der Marser, deren Konig Marsyas nach

Cn. Gellius war, Plin. n. h. Ill 108 ;
vgl. Solin.

2, 6. Sil. Ital. VIII 503) , zuruckzukehren ; mit

Hiilfe grOsserer Streitkrafte griindet er ein eigenes

Reich am Volturnus in Campanien; als er sich

jedoch an den rechtlich den Arkadern zugehorigen

Gebieten vergreift, wird er von Hercules, der da-

mals gerade in Italien weilt, gesturzt; Megales

findet bei den Sabinern Aufnahrne und lehrt ihnen

die Auguralwissenschaft (vgl. auch Serv. Aen.

ILT 359 nonnulli autem dicunt a Marsya rege

missos e Phrygia regnante Fauno, qui disci-

plinam auguriorum Italis ostenderunt); hier hat

sich also die Zugehdrigkeit des C. zur arkadi-

schen Ansiedlung auf dem Palatin in ein feind-

liches Verhaltnis verkehrt, und Hercules ist aus

dem Gastfreunde des C. zu seinem Unterwerfer

geworden. Wenn man gemeinhin sowohl die Er-

zahlung des Diodor als die Version des Cn. Gellius

fur jungere und willkiirliche Umgestaltungen der

gewohnlichen Sage vom Rinderraube des C. und

seiner Totung durch Hercules anzusehen pflegt,

i so darf dem gegeniiber nicht ausser acht gelassen

werden, dass fiir diese letztere Sage erst Vergil

der alteste, fiir wichtige Elemente derselben sogar

der alleinige Gewahrsmann ist. Bei ihm (Aen.

VIII 190ff.) ist C. ein Sohn des Volcanus, ein

halbtierisches, feuerschnaubendes Ungeheuer, das

in einer Hdhle am Aventin haust und von da

aus mit Menschenmord die Umgegend verheert;

als Hercules auf der Ruckkehr von der Erlegung
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des Geryones mit der diesem abgenommenen Herde
am Tiber rastet, stiehlt ihm C. acht der schOn-
sten Binder, indem er sie an den Schwanzen ruck-
warts in seine Hohle zieht. Nach vergeblichem
Suchen will Hercules mit dem Eeste der Herde
weiter Ziehen, als die in der Hohle eingeschlossenen
Binder auf das Briillen ihrer Genossen antworten
und so ihren Aufenthalt verraten; sofort stiirmt
Hercules auf die Hohle zu, deren Eingang C.
mit Felsstiicken verrammelt; indem er eine ge-
waltige Steineiche mit den Wurzeln ausreisst,

schafft er sich von oben Zutritt, vergebens speit
ihm der Unhold Peuer und Qualm entgegen, der
Gott dringt ein, erschlagt ihn und schleppt die
Leiche am Fusse aus der Hohle ; draussen feiern

die Anwohner ihren Befreier, und die Ara maxima
bewahrt far alle Zeiten das Andenken an die
Heldenthat. Aus Vergil sind die Erzahlungen des
Ovid. fast. I 543ff. (vgl. V 648. VI 80ff.) und Prop.
V 9, Iff. (nur dass dieser, offenbar in Erinnerung
an die Geryones-Sage, dem C. drei Kopfe giebt,
v. 10. 15) genossen; die Abstammung des C. von
Volcanus (aus Vergil auch Serv. Aen. VIII 190.
Augustin. c. d. XIX 12. Euseb. chron. I p. 283
Sch. = Sync. I p. 323 Ddf. Plut. amat. 18), die
Auffassung desselben als eines feuerschnaubenden
Ungeheuers (vgl. auch Serv. Augustin. Plut. a. a. 0.
Claud, rapt. Pros. II pr. 43. Myth. Vat. Ill 13, 1.

Fulg. myth. II 6. Alberic. 22 ; silvarum tremor
Martial. V 65, 5 geht auch auf die vergilische

:

Sehilderung) und wohl auch die Localisierung
der Hohle am Aventin (Solin. 1, 8. Colum. I 3, 6)
sind der vergilischen Erzahlung eigentumlich.
Von ihr unterscheidet sich der von Liv. I 7, 3ff.

und Dion. Hal. I 39 (auch Gassius Dio hatte rd
Toy Kdxov erzahlt, Tzetz. hist. V 21) iiberein-

stimmend wiedergegebene Bericht dadurch, dass
in ihm alles Phantastische und tibernaturliche
entfernt ist. C. ist ein Hirt und Bauber, der,

nachdem er den Diebstahl auf die beschriebene <

schlaue Weise ausgefuhrt hat und durch das Briillen

der gestohlenen Binder verraten worden ist, gegen
den auf ihn eindringenden Gott die umwohnenden
Hirten zu Hulfe ruft; die Totung des C. rnacht
hier nicht sowohl den Eindrnck der Befreiung
des Landes von einem Schrecknis, als vielmehr
den eines Mordes, der die Gemiiter der BevOl-
kerung erregt (concursu pastorum trepidantium
circa advenam manifestae reum caedis Liv. I

7, 9), und darum folgt in dieser Version auf den I

Fall des C. nicht sofort die Stiftung des Hercules-
kultes an der Ara maxima, sondern die Grfin-
dung eines Altars des Iuppiter Inventor, den Her-
cules zum Danke fur die Wiederflnduiig der Binder
stiftet (Dion. I 39, 4; vgl. Solin. 1, 7. Origo
g. B. 6, 5. 8, 1. Samter Quaest. Varron., Berol.

1891, 22f.). Dieser Fassung, welche er als den
(iv&ixog Xoyo; bezeichnet (I 39, 1), stellt Dio-
nysios I 42, 2f. den d/.ti&ioxeQOg Xoyog (I 41, 1)
egenuber, der sich als eine historisierende Um- (

ildnng der ersteren charakterisiert ; danach war
C. ein in einer Bergfeste wohnender wilder und
rauberisther Furst, der das in der Ebene lagernde
Heer des Herakles nachts uberfiel und ihm die
Herden wegtrieb, worauf die Griechen ihn ein-

schlossen und belagerten, bis sie seine Burg ge-
brochen und er selbst dabei seinen Tod gefunden
hatte; das umliegende Land erhielten die Arkader

unter Euander und die Aboriginer unter Faunus.
Die spateste Auffassung sieht im Sinne des Eu-
hemerismus (veritas secundum philologos et hi-

storicos Serv.) in C. einen nichtsnutzigen und
spitzbiibischen Sclaven des Euander, der dem Her-
cules die Binder stiehlt und nicht von diesem,
sondern von seinem Herrn daflir zur

. Verantwor-
tung gezogen wird (Serv. Aen. VIII 1 90 = Mythogr.
Vat. I 66. II 153. Origo g. B. 6) ; der Charakter

)des Mannes sollte schon im Namen angedeutet
gewesen sein, den man — nnbekiimmert um die

Quantitat — als xaxog deutete (Serv. a. a. 0.
August, c. d. XIX 12. Pulg. myth. II 6. Alber.

22; dagegen Eustath. Horn. p. 157, 1 xal Kdxog
fj.lv Afloxqg, xaxog 8k x6 brl&exov; vgl. 906, 45.

1817, 11) ; die vergilische Erzahlung vom Feuer-
speien des Unholdes erkl&rte man sinnreich, quod
agros igne populabatur (Serv. a. a. 0.). Nichts
anderes als eine ahnliche euhemeristische Um-

)deutung wird endlich auch die Notiz darstellen,

fur die Verrius Flaccus ausdriicklich als einziger

Gewahrsmann bezeicb.net wird, dass namlich der
Besieger des C. vielmehr Garanus geheissen habe
und ein Hirt von ausserordentlieher KOrperkraft
gewesen sei, w«shalb man ihn Hercules genannt
habe, da man diesen Namen alien Leuten von
besonders grosser KOrperkraft zu geben gewohnt
gewesen sei (solus Verrius Flaccus dieit Ga-
ranum fuisse pastorem magnarum virium, qui

) Cacum adflixit, omnes autem magnarum virium
apud veteres Hercules dittos Serv. Aen. Vni 203,
daraus Origo g. B. 6, wo der Name Recaranus [so]

in die gewohnliche Erzahlung fur den des Hercules
eingesetzt wird); woher Verrius Flaccus den Namen
Garanus hatte, wissen wir freilich nicht (Jordanzu
Preller EOm. Myth. II 283f., 4 denkt an den Hera-
kliden Karanos, s. d., sehr wenig iiberzeugend), aber
die Versuche, in ihm mit Hulfe einer vOllig un-
haltbaren Etymologie den Cerus = Genius zu

i erkennen (Preller a. a. 0. I 80. Eeifferscheid
Annali d. Inst. 1867, 353. E, Peter in Eoschers
Mythol. Lexik. I 2257f.) und damit fur die Glei-

chung Hercules = Genius sowie den uritalischen

Charakter der C.-,Sage' einen Beweis zu finden,

diirften jetzt ziemlich allgemein aufgegeben sein.

Fur die Auffassung der Figur des C. bei den
Neueren ist es verhangnisvoll geworden, dass man
sich die Frage nach dem Alter der einzelnen Ver-
sionen nicht entschieden genug vorgelegt und die

vergilische Fassung der Erzahlung znm alleinigen

Ausgangspunkte genommen hat. Niemand wird
die MOglichkeit leugnen, dass die uns erst durch
Gewahrsmanner der augusteischen Zeit fiberlieferte

Fassung die alteste sein und das Fehlen friiherer

Zeugnisse auf einem Zufalle beruhen kOnnte ; aber
Griinde, welche diese MOglichkeit zur Wahrschein-
lichkeit oder Sicherheit braehten, giebt es nicht,

im Gegenteil begreift man nicht recht, wie, wenn
einmal die Erzahlung vom Binderdiebstahle des
feuerspeienden Vulcanssohnes vorlag, die gellia-

nische und insbesondere die diodorische Fassung
hatten aufkommen kOnnen. Ich sehe keinen Grund,
weshalb die vergilianische Erzahlung nicht von
Vergil selbst oder aus der unmittelbar vorher-

gehenden Zeit stammen kOnnte; aber auch wenn
sie alter ist, haben wir kein Becht, in der ganzen
Erzahlung irgend etwas ausser dem Namen des

C. fur altes Sagengut zu halten; durch die C-
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Treppe, den Namen des forum boarium, die Kulte
des Hercules Invictus und des Iuppiter Inventor
waren die Elemente gegeben, die aetiologisch zu
verknlipfen waren, die einzelnen Zuge der Aus-
gestaltung aber boten die griechischen Sagen von
Alkyoneus und Geryones und die Erzahlung vom
Binderdiebstahle des Hermes. MOglich, dass eine

uns verlorene Sage der unteritalischen Griechen
von der Zuchtigung eines Binderdiebes durch He-
rakles zu erzahlen wusste; ein Bronzegef&ss von
Capua_ (Mon. d. Inst. V 25; vgl. Minervini
Annali 1851, 36ff.) zeigt wenigstens eine Darstel-

lung, in der man Analogien finden kann: Hera-
kles, mit Keule und Bogen bewaffnet, treibt eine

Binderherde vor sich her, dabei sich nach einem
Baume umschauend, an dem ein Mann an Armen
und Beinen aufgehangt ist und eben von einem
LOwen zerfleischt werden soil; aber eine Grund-
lage fur sichere Schliisse bietet dieses Denkmal
nicht, da schliesslich ebenso gut Herakles hier der

Herdenrauber sein kann, und jedenfalls bei der
Verschiedenheit des Strafgerichtes fur uns keine

Berechtigung vorliegt, das Bild auf C. zu beziehen
(vgl. C. Bobert Herm. XIX 480, der auch auf
andre Erzahlungen hinweist, nach denen Herakles
in Italien Gefahr lief, der Binder des Geryones be-

raubt zu werden, so von den Poseidonsohnen Ale-

bion [s. d.] und Derkynos in Ligurien). Wirkliche
Darstellungen aus der C.-Sage begegnen uns nur
auf Medaillons des Antoninus Pius und Marc Aurel
(Eckhel D. N. VII 29. 47. FrOhner Medaillons
de l'emp. Bom. 56) und zeigen uns, in unverkenn-
barer Abhangigkeit von der vergilischen Sehilde-

rung, Hercules neben der Leiche des C. von den
Umwohnern dankbar verehrt; dagegen sind mo-
dernen Ursprunges die Abbildungen des Binder-
ranbes auf einem geschnittenen Steine in Berlin

(Winckelmann Descr. des pierres grav. du feu

Baron de Stosch cl. II nr. 1759 = T Oik en Erklar.

Verzeichn. d. antik. vertieft geschn. Steine IV
91 = Furtwangler Beschr. d. geschn. Steine

im Antiquar. nr. 9583) und auf den Basisreliefs

einer verschollenen Marmorurne bei Montfaucon
Antiqu. expl. Suppl. I pi. 50—52.

Die Anzeichen, die auf einen altitalischen Ur-
sprung der Hercules-C.-Sage zu weisen (Hartung
Eelig. d. Eomer II 2 Iff.) oder gar in ihr die italische

Fassung eines uralten indogermanischen Mythus,
die Parallele zu dem vedischen Kampfe des Indra
gegen Vritra um die himmlischen Kiihe, zu verraten .

scMenen (A. Kuhn Ztschr. f. deutsch. Altert. VI
1848, 117ff. M. Bre"al Hercule et Cacus, Paris

1863. B. Peter a. a. 0. 2279ff. Oldenberg
Eeligion des Veda 144) haben sich damit dnrch-

weg als trfigerisch erwiesen, die ganze Erzahlung
ist nichts als die verhaltnisrnassig spat vorge-
nommene Cbertragung eines griechischen Herakles-
abenteuers auf romischen Boden und lateinische

Namen (vgl. auch U. v. Wilamowitz-Moellen-
dorff Eurip. Herakles 2 p. X und 25). Im allge-

1

meinen s. auch Art. Hercules. [Wissowa.]

Cadaei (gens), ein Volk an der Ostkuste Ara-
biens (Plin. VI 149). [D. H. Muller.]

Cadanm Castra (ein Teil der Hs. Gadaum
Castra); in Mauretania Caesariensis, 36 Mill, west-
lich von Castellum Tingitanum (Itin. Ant. p. 37;
erwahnt auch beim Geogr. Eav. Ill 9 p. 160), das
man gewohnlich bei dem heutigen Orle"ansville

ansetzt, danach von Cat (Maur^tanie Ce'sarienne

201) bei dem Einfluss des Oued-Biou in den Chelif

gesucht. [Dessau.]

Caddarenses s. Cattharenses.
Cad(enusT), Beiname des deus Mogon auf

zwei Inschriften von Bisingham. CIL VH 996
Deo Mogonti Cad. el n(umini) d(bminij nfostrij

Augfusti) u. s. w. 997 Deo Mouno Cad. Die
Dedicanten sind beneficiarii eo(n)s(ularis).

[Ihm.]

Cadeum, Stadt in Oberagypten, am rechten

Nilufer, Plin. VI 179. Stromabwarts von Tani

(= Athena; vgl. Muller zu Ptol. p. 769).

[Fischer.]

Cadlanum, mutatio der Strasse von Verona
nach Vicentia, 10 mp. von ersterer, 21 mp. von
letzterer Stadt (Itin. Hieros. 558). Die Distanzen
fuhren auf den modernen Ort Cazzano Ostlich von
Illasi (wonach der Strassenlauf auf Kieperts

1 Karte zum CIL V zu berichtigen ist). [Hiilsen.]

Cadicianus s. Caedicianus.
Cadlenses, Bewohner einer Ortschaft in Gallia

Narbonensis, CIL XII 1341 (in Beaulieu bei

Mirabel im Gebiet der Vocontii gefunden, jetzt ver-

schollen): Vinturi Cadienses v. s. I. m. Herzog
Gall. Narb. 145. CIL XII p. 161. Holder Alt-

celt. Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Cadistns s. Eadistos.
Cadius. C. CadiusEufus, Proconsul von Pontus

und Bithynien zwischen 43 und 48 n. Chr. (Munzen
von Nicomedia: Mionnet Suppl. V 172 nr. 999;

und von Nicaea: Mionnet H 450 nr. 212. 213;
Suppl. V 81f. nr. 411. 412. 413. Imhoof-Blumer
Monnaies Grecques 240 nr. 62. Catalogue of Greek
coins in the British Museum, Pontus p. 153f.

nr. 13. 14; die Zeitbestimmung wird durch die

Nennung des Britannicus und der Messalina ge-

geben, vgl. Klebs Prosopogr. imp. Bom. I 245
nr. 5). Auf die Anklage der Bithynier wurde er

im J. 49 lege repetundarum verurteilt (Tac. ann.

XII 22), erhielt jedoch im J. 69 durch Otho wieder

den Sitz im Senate unter der Fiction, dass er

wegen Majestatsverletzung bestraft worden sei

(Tac. hist. I 77). Auf ihn wird gewohnlich die

fragmentierte Ehreninschrift bezogen, die mehrere

Stadte von Pontus und Bithynien einem Proconsul

...us L.f. Rufus setzten (CIL VI 1508 = CIG
III 5894 = IGI 1077). [Groag.]

Cadrusi, eine von Alexander d. Gr. am Sud-

abhange des indischen Kaukasos angelegte Stadt,

Plin. VI 92; Cadrusia Solin. 57. Der Name
erinnert an skr. kadru ,braun', vgl. Gadrosoi,
Kedrosoi. Gleichwohl liesse sich an Entstellung

aus Asterusia denken, Steph. Byz. p. 189 M., wo
allerdings Vossius fur Ivbixrf lesen will oivbixr),

trotz Eust. Horn. p. 332, 20. Cunningham
Anc. geogr. of India I 31 findet C. in den Buinen
auf dem Tumulus von Koratas, welche nach Mas-
son Travels III 166 sechs miles nordOstlich von
Begram am nOrdlichen Ufer des Panghirflusses

liegen und wo aus der hellenistischen Zeit stam-

mende Munzen und Topfscherben gefunden werden.

Vgl. Alexandreia Nr. 6 und Cartana.
[Tomaschek.]

Caduceus (andre Form caduceum, z. B. bei

Gellius X 27, 5. Serv. Aen. IV 242 ; die Form
caduceus erklart fur richtiger Caper GL VII
108, 11 K.), Mercursstab, ErjQvxeiov. Das



1171 Caducum Caecilianus 1172

Wort ist eine Latinisierung des dorisclien xaov-

xiov, unter Anlehnung an cadere, eadueus (trotz

abweichender Quantitat des a: caduceus, eadu-
eus), wozu der Gedanke an Mercur als Toten-

geleiter veranlasste (Curtius Griech. Etyniol.

438. Keller Lat. Volksetymologie 41). Als

Symbol der Heroldswiirde des Hermes verbreitete

sich das xtjQvxstov als C. friihzeitig mit dem
Kulte des Mercur (s. d.) liber das mittlere Italien

(Preller-Jordan EOm. Mythologie II 232); auf

den italischen Bronzemiinzen gehort der C. zu

den altesten Zeichen (Boseher Lex. II 2809rT.)

;

eherne und eiserne Caducei befanden sich nach
dem Berichte des Timaios in dem alten Penaten-

heiligtum zu Lavinium (Dionys. I 67, 4). Gleich

dem xrjgvxstov der Griechen gilt der C. als

Friedenszeichen (Gell. X 27, 3: die BOmer sen-

den den Karthagern kasta und caduceus zur

Auswahl; nach Varro ebd. § 5 senden sie zwei

tesserulae mit dem Bilde von hasta und caduceus),

neben dem eigentlichen rOmischen Priedenszeichen,

der sagmina oder verbenas (s. d.), das die Feti-

alen fiihren (Non. p. 528, 16).

In die Schwelle des tiberianischen Concordia-

tempels war ein bronzener C. eingelassen (Arch.

Anzeiger XVI 138). Auf Miinzen der Kaiserzeit

ersetzt der C, verbunden mit doppeltem Fullhorn,

als Symbol des Senates die Formel S. C. (Eckhel
VI 192). Uber die Verbindung von G. und Full-

horn vgl. noch BOm. Mitt. X 93. tJber rOmische

Bilder des Mercur mit dem C. s. unter Mercu-
rius. [Samter.]

Cadncum s. Bona caduca.
Cadurei, Volk in Gallia Aquitanica, Nachbam

der Euteni und Nitiobriges, zuerst von Caes. b. g.

VII 4. 5. 7. 64. 75. VLU 30. 32. 34 erwahnt;

dann von Strab. IV 190. 191. Plin. IV 109. XIX
8. 13. Frontin. strat. Ill 7, 2. Ptol. II 7, 9. Tab.
Peut. Sidon. A poll. carm. IX 281 ; auch auf In-

schriften z. B. CIL VI 1568. Boissieu Inscr.

de Lyon 278 (die Zeugnisse am vollstandigsten

bei Holder Altcelt. Sprachschatz s. v.). Be-

nihmt waren ihre Leinwandfabrikate (Strab. IV
191 jiolqcl 6s rots KaSovpxots Xivovgyiai. Plin.

XIX 8) und ihre Polsterarbeiten, eine Art Matratze

hat daher den Namen cadurcum erhalten (Iuv.

VI 537 magnaque debetur ciolato poena cadurco.

VII 221 institor hibernae tegetis niveique ca-

durci, dazu das Scholion cadurcum quidam cu-

cullum dieunt candidum propter hiemes et nires

comparatum; alii tabemactdum aid tentorium . .

.

quibus merees suas protegere consuerunt
;

vgl.

Plin. n. h. XIX 13 in culcitis praecipuam glo-

riam Cadurei obtinent). Stadte der C. sind

Uxellodunum (Hirt. b. g. VIII 32) , Diolindum
(Tab. Peut.), Divona, letzteres nach Ptol. II 7, 9

der Hauptort, spater Cadurei (Fortunat. de virt.

Hilarii IV 11. Greg. Tur. hist. Fr. II 12. Le-
blant Inscr. chre't. de la Gaule II 575 = Eev.

epigr. 1891, 69 nr. 845), auch Cadurcus (Greg.

Tur.) und Cadurca (merowingischc Miinzen; vgl.

Auson. prof. XVIII 15 sede Cadurca) genannt,

das heutige Cahors (de'p. Lot). Von den C. hat
die heutige Landschaft Quercy ihren Namen. D e s -

jardins Table de Peut. 5; Geogr. 422. Long-
non Geogr. de la Gaule 522. Allmer Eev. Cpigr.

1891 nr. 845—848 p. 69ff. [Ihm.]

Cadus war bei den Bomern ebensowenig ein

fest bestimmtes Mass wie xados bei den Griechen.

Colum. de r. r. XII 28 erwahnt einen cadus dua-
rum urnarum, d. i. das Mass einer rOmischen Am-
phora (s. d. Nr. 2). Der anderthalbmal so grosse

attische Metretes wird durch cadus bezeichnet im
Carm. de pond. 84f. und bei Isid. etymol. XVI 25,

17 (Metrol. script. II 120); also werden auch bei

Plin. n. h. XIV 96f. die vini Ghii cadi, denen dort

Falemi amphorae gegeniiberstehen, als attische

Metreten aufzufassen sein. Hults ch Metrol. script.

Ind. s. cadus; Metrologies 114. [Hultsch.]

Caecas s. Caecilius u. S. 1174, 49.

Caecidianus, Praetor, von Pomponius erwahnt.

Ulp. Dig. IV 3, 7, 10. [Groag.]

Gaecllla eastra, Ort in Lusitanien. In un-

mittelbarer Nahe der Colonie Norba (s. d.) lagen

zwei alte Lager der Legionen , wie es scheint,

eastra Caecilia und castra Servilia, die nach
dem Zeugnis des Plinius (IV 177) mit ihr eine

Gemeinde bildeten (in earn contributa). Dazu
stimmt die Lage der castra Caecili des Itinerars

an der Strasse von Emerita nach Caesaraugusta.

(434, 4; castra schlechthin beim Geogr. Eav. 319 r

14) sowie des Ptolemaios KatxiXta FtfiiXXivov (II

5, 6): so die Hss., K. Miillers Anderung in Ms-
xeXXiva ist wiilkiirlich

,
obgleich Ptolemaios es

oftenbar mit Metellinum (s. d.) verwechselt, das

er sonst nicht nennt. In dem Beinamen gemellum
ist vielleicht das andere Lager, die eastra Ser-

vilia, mit einbegriffen. Spuren des alten Doppel-

lagers sind bis jetzt nicht aufgefunden, aber auch
nie ernstlich gesucht worden, in der Nahe des

heutigen Caceres, das Norba entspricht (CIL II

p. 81) und seinen Namen den eastra verdankt.

D'Anvilles Vermutung, dass die in dem Livius-

fragment 1. XCI erwahnten castra Aelia bei Con-

trebia (s. d.) mit den c. C. identisch seien, ist

ganz unbegrflndet. [Hiibner.]

Caeciliana. 1) Station der Strasse von Oli-

sipo nach Salacia im siidlichen Lusitanien (Itin.

Ant. 417, 2), von unbekannter Lage; wohl von
einem praedium benannt. [Hiibner.]

2) Ceciliana (sc. castra Tab. Peut.; Geogr.

Eav. II 15 p. 87, 12 P. Celeiliana ; Ptol. V
15, 14 Katxdta), Stadt in der syrischen Land-
schaft Kyrrhestika am rechten Ufer des Euphrat,
nach Tab. Peut. 24 Millien unterhalb Zeugma
und 24 Millien von Hierapolis entfernt; nicht

identificiert. [Benzinger.]

Caecilianus. 1) Willktirlich gewahlter Name
bei Martial (I 20. 65. 73. II 37. 71. 78. IV 15.

51. VI 5. 35. 88. VII 59. VIII 67. IX 70. XI 42).

2) Senator, klagte im J. 32 n. Ch. den (M.

Aurelius) Cotta Messalinus der Majestatsverletzung

an, wurde vom Senate verurteilt (Tac. ann. VI 7).

[Groag.]

3) Galenus widmet seine Schrift toj exdrjxzm
naibi (mo&ijxn einem gewissen C, dessen Sohn
an Epilepsie litt. Galen. XI 357 Kiihn. [Stein.]

4) Caecilianus, wabrscheinlich Cognomen des

Cos. suff. 186 n. Chr. C. Sab[ucius Maior Cae-

cilianus].

5) Caecilianus s. unter Aurelius Nr. 71, Bae-
bius Nr. 24, Caecilius Nr. 41, Domitius, La-
bienus, Magius, Marius, Memmius, Sabu-
cius, Sentius und Sulgius. [Groag.]

6) Eationalis urbis Eomae, Eationalis Africae,

Praeses Lusitaniae, Corrector Apuliae et Cala-
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briae, Vicarius Italiae, Vater der Vinicia Mar-
ciana, die mit L. Nonius Verus, Corrector Apuliae
et Calabriae zwischen 317 und 326 (CIL IX 1115.

1116), verheiratet war. Dessau 1218.

7) M. Maecius Memmius Furius Baburius Cae-
cilianus Placidus, Consul 343, s. Placidus.

8) Praefectus annonae um das J. 397 (Symm. ep.

Ill 36. IX 58), vielleicht identisch mit dem Aure-
lius Eutilius Caecilianus der Inschrift von Ostia,

CDL XIV 666. Im J. 400 reiste er als Gesandter
des Senats zum Kaiser (Symm. ep. VIII 14);
402—404 war er Vicarius (Symm. IX 50. Cod.

lust. I 51, 4); 409 wurde er zum zweitenmale
mit einer Gesandtschaft beauftragt, um Honorius
zum Friedensschlusse mit Alarich zu veranlassen.

Der Zweck wurde zwar nicht erreicht, doch er-

hielt C. die Praefectura praetorio Italiae (Zos. V
44. Cod. Theod. IX 2, 5. 6. 3, 7. 16, 12. 81, 1.

36, 2. 37, 4. XI 8, 3. 39, 13. Cod. lust. I 55, 8).

Als die Usurpation des Heraclianus gescheitert

war, wurde er 414 gemeinsam mit Flavianus zum
ausserordentlichen Eichter in Africa ernannt (Cod.

Theod. VLT 4, 33) und trat in dieser Stellung den
Donatisten durch ein scharfes Edict entgegen

(August, ep. 86). Als Freund des Comes Marinus
kam er in den Verdacht, diesen zur Hinrichtung
des Apringius und Marcellinus angestiftet zu haben
(August, ep. 151, 4. 7. 11. 12). Obgleich er schon
in hoherem Alter stand, war er damals noch
Katechumene (August, ep. 151, 14). An ihn ge-

richtet Symm. ep. VIH 14. IX 50. 58. August,

ep. 86. 151 = Migne L. 33, 296. 646; vgl. Seeck
Symmachus p. CXCIV. CCVI. [Seeck.]

9) Caecilianus, in der diocletianischen Verfol-

gung Archidiacon in Carthago und im Einver-
standnis mit seinem Bischof Mensurius gegen die

Excesse der Martyrerverehrung und des Driingens

zum Martyrium thatig. Damit schuf er sich lei-

denschaftliche Feinde, und als 311 nach Erledi-

gung des Bischofssitzes die Wahl auf ihn fiel

und die Ordination auffallend eilig durch einen

Nachbarbischof Felix von Aptunga (oder Autumna ?)

vollzogen wurde, erklarte die Gegenpartei seine

Wahl und Weihe fur ungultig und erhob ihrer-

seits einen Lector Maiorinus zum Bischof. Die
Mehrheit der africanischen Bischofe hielt es mit
diesem, aber C. besass die Gunst des rOmischen

Collegen und des Kaisers Constantin; zwei Syno-

den, zu Bom und zu Aries (313. 314), untersuchten

die Sache und gaben dem C. Recht ; als dessen

Widersacber appellierten , stellte der Kaiser die

Staatsgewalt in den Dienst der Interessen des C,
und dieser ist, in Africa heftig befehdet, vom flbrigen

Abendland als rechtmassiger Besitzer der Cathedra
von Carthago anerkannt, dort bis nach 340 Bi-

schof geblieben : Athanasius preist ihu in der En-
cyclica an die agyptischen Bischofe Cap. 8 als

eine Saule der Orthodoxie innerhalb der voran-

gegangenen Generation. S. Artikel Donatus.
Eine Ubersetzung der nicaenischen Canones , die 1

C. von der rOmischen Synode mitbrachte und die

in Africa viel gebraucht wurde, pfiegt nach ihm
benannt zu werden, doch ist sehr zweifelhaft, ob
er selbst der t'bersetzer war. S. Maassen Gesch.
der Quellen u. d. Lit. d. canon. Bechts I 8ff., Text
der Ubersetzung 903ff. [Jfilicher.]

10) Publilia Caeciliana s. Publilius.
Caecilia ria, grosse Landstrasse in Italien,

nur bekannt aus der in Eom gefundenen Inschrift

CIL VI 3824 (= 31603), deren (im CIL und Eph.
ep.n p. 199 falsch gelesenen) Anfangsworte lauten

;

opera loc[aia . . . v]ia Caecilia. Der Stein stammt
etwa aus der sullanischen Zeit; da er jedoch mehr-
fach Eeparaturen erwahnt, muss die Strasse selbst

alter sein. Die v. C. war in ihrem ersten Teil

wahrscheinlich identisch mit der Salaria (die In-

schrift ist nahe der porta Salaria der Servius-
imauer gefunden), bog am 35. Stein derselben
(unweit Trebula Mutuesca) Ostlich ab, iiberschritt

die Bergketten des Aequiculergebietes zwischen
Torano, Salto und Velino, gelangte ins Thai von
Amiternum, passierte den Centralappennin nOrd-

lich vom Gran Sasso und folgte endlich dem
Laufe des Vomano zum adriatischen Meere. Zwi-
schen dem 98. und 130. Meilenstein, wahrschein-
lich bei Beregra (ca. 112 mp. von Rom), ging
eine Seitenstrasse nach Teramo (Interamnia Prae-

tutianorum) ab. Der urspriingliche Endpunkt ist

vielleicht Hadria gewesen. Von Meilensteinen

lasst sich nur ein einziger vermutungsweise dieser

Strasse (CIL IX 5953) zuweisen ; er ist bei S. Omero,
nOrdlich von Teramo, gefunden und tragt die Zahl
CXJX sowie den Namen des Consuls L. Caecilius

Q. f. Metellus (Diadematus, 117 v. Chr.). Ware die

ZugehOrigkeit des Steines zur v. C. sicher (was
sie nicht vollig ist, da der Stein als spates Grab-
monument benutzt gefunden wurde), so flele die

Anlegung der Strasse in die gracchische Epoche.
Nach Ausbau des mittelitalischen Strassennetzes

durch Augustus (Verlangerung der Via Salaria

durchs Thai des Truentus bis Asculum, 16 v. Chr.)

und Claudius (Verlangerung der Via Valeria a Cer-

fennia ad ostia Aterni, 48—49 n. Chr.) verlor die

v. C. aji Wichtigkeit, ihr Name kommt in den Itine-

raren nicht vor, sie scheint zur Salaria gerechnet

worden zu sein, wurde jedoch noch im 4. Jhdt. n. Chr.

im Stand gehalten (Meilenstein CIV des Valen-
tinian Valens und Gratianus gefunden in Poggio
Umbricchio im Vomanothal, CIL IX 5958). Vgl.

Hiilsen Not. d. scavi 1896, 87—99. [Hiilsen.]

Caecilionicum s. Caecilius vicus.

Caecilius (ursprungliche Form Caicilios,

griechisch KaixiXw; und Kexihos) . plebeisches

Geschlecht, dessen bedeutendster Zweig die Me-
telli waren. Die Sagen, die es auf Caeculus, den
mythischen Grander von Praeneste, oder auf Cae-

cas, einen Gefahrten des Aeneas zuruckftihren

(Fest. ep. 44), sind in spater Zeit aufgebracht

worden. 1) Caecilius, Quaestor 695 = 59 (Cic. ad
Att. n 9, 1), ohne Grand mit Q. Caecilius Bassus

(Nr. 36) identificiert. [Mtinzer.]

2) Caecilius, nachst Dionysios von Halikar-

nassos der bedeutendste Ehetor und Kritiker der

augusteischen Zeit. Geboren zu Kale Akte im
nOrdlichen Sicilien (Athen. VI 272 f. XI 466 a:

K. (trfTWQ 6 dmb KaXrjg axrijg. Phoibammon ILT

44, 7 Sp. K. 6 KaXaxrht}g. Suidas falschlich

Kcu.avnavog start Kai-axzivog), fiihrte er urspriing-

lich den Namen Archagathos (Suid.). Die An-

gaben bei Suidas <Lt6 SovXtov, <3s rives (Hermip-
pos von Berytos in .Teoi rcov diaxQeipdrTcor iv

jiatScia SovXory'i) iaxoorjxaai und xr\v So^av ' Iov-

daios waren an sich unanstOssig, doch werden sie

verdachtig, wenn wir die gleichen Bestimmungen
von dem Quaestor des Verres aus dem J. 73 oder

72, Q. Caecilius Niger (Nr. 101), domo Sieulus (Ps.-
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Ascon. 98), mit dem ihn BuchenauDe script, libri

jr. vy>., Marburg Diss. 1849, 15. 41ff. rait Unrecht

identificiert, bei Pint. Cic. 7 lesen : axefavfiegixog

av&gamog , evoxog rtp iovdatfriv (vgl. auch Plut.

Cic. 36. Blass 174. R. Scholl Gotting. gel. Anz.

1872, 1047); moglich, dass beide einer und der-

selben Familie entstammten (Martens De libello

it. c>,, Diss. Bonn 1877, 18f., 5). Dnter Yoraus-

setzung der Richtigkeit der Snidasnotiz denkt

C. Mtiller FHG HI 331 an syrische Herkunft

.

der Familie des C. und sieht in dem jiidischen

Glauben des C. eine Stntze fur seine Hypotnese (dazu

Bergk-Peppmiiller Griech. Litt.-Gesch. IV 553,

52). . Den Namen C. wird er von Nachkommen
des Praetors L. Caecilius Metellus (Nr. 74), der

iin J. 70 Sicilien verwaltete, erhalten haben. Nach
Suid. s. KcuxlXios, 'EguaySgag, Tiuayevtjs wirkte

C. als Zeitgenosse des Theodoreers Hermagoras,

der unter Augustus lehrte und hochbetagt unter

der Regierung des Tiberius gestorben ist (H ill-'

scher Jahrb. f. PMlol. Suppl. XVIII 1892, 398)
und des Timagenes, der, um 80 geboren, unter

Pompeius seine rhetorische Lehrthatigkeit begonnen
und bis in die Zeit des Augustus fortgesetzt hat,

zweifellos unter Augustus in Rom, nicht friiher,

hOchstwahrscheinlich aber bis in die Zeit des Ti-

berius hinein (die Bestimmung xai emg Adgiavov

in dem C.-Artikel des Suidas ist naturlich wider-

sinnig, doch scheint sie eine uber Augustus hinaus-

gehende Lehrthatigkeit des C. anzudeuten ; D aub ;

Jahrb. f. Philol. Suppl. XI 1880, 432 vermutet

xai (etg xa>v) emg 'Adgiavov ; der Zusatz afia Kai-

xilim in dem Timagenes-Artikel kann sich seiner

Stellung nach nur auf em' re Katoagog xov Av-
yovoxov xai fiezeneiza beziehen, vgl. den Herma-
goras-Artikel ; wenn nun Timagenes uber Augustus
hinaus unmOglich gelehrt, kaum noch gelebt hat,

so liegt ohne Prage ein Irrtum des Suidas oder

seiner Gewahrsmanner vor, der durch die gewalt-

same Textesanderung des Reinesius em xe Kat-

oagog ratov 'IovXiov xai fiexineixa Avyovaxov afia

Kaiy.i'Hco gewiss nicht aus der Welt geschafft

wird; C. Muller a. 0. 331 nimmt zwei Caeeilii

und zwei Timagenes an). Die Angaben des Suidas

uber die Zeit der Wirksamkeit des C. werden ge-

stiitzt durch die gut begrundete Annahme, dass

C. ein jflngerer Zeitgenosse des Dionysios gewesen

ist; von ihm, der nachweislich zwischen 30 und
8 in Rom lebte und lehrte und dort seine rheto-

rischen und asthetisch - kritischen , an rfimische

Adressaten gerichteten Werke zum Teil jedenfalls

gegen Ende der angegebenen Zeit (Christ Griech.

Litt.-Gesch.2 539, 7) schrieb, erscheint, wie be-

sonders Weise nachgewiesen hat, der mit ihm
eng befreundete C. (Dion, ad Cn. Pomp. 3) in

seiner litterarischen Thatigkeit stark beeinflusst

(fur einen alteren Zeitgenossen des Dionysios hal-

t«n den C. u. a. v. Wilamowitz Herm. XII

1877, 332f., 12. J. Mailer De figuris quaest.

crit., Diss. Greifswald 1880, 6, 5. C. Muller
a. 0.331. Caccialanza 16). Anderseits ist C.

nicht viel junger als Dionysios gewesen, dessen

Geburt um 60 v. Chr. gesetzt wird; denn abge-

sehen davon, dass sich Dionysios auf ein Urteil

des also damals jedenfalls schon einfiussreichen

C. beruft, gilt C. als Schuler des Apollodoros von

Pergamon (s. Bd. I S. 2888 ; zu einem Theodoreer
macht ihn seltsamerweise Thiele Hermagoras,

Strassburg 1893, 196). Da Apollodoros um 23 v.

Chr. 82jahrig starb und nicht gut anzunehmen

ist, dass er noch in seinen letzten Lebensjahren

unterrichtet haben wird, so dilrfte C. spatestens

in den J. 40—35 seinen Unterricht in Rom ge-

nossen haben. War C. damals, wie wahrschein-

lich, noch jung an Jahren, so mag man seine Ge-

burt etwa um 50 ansetzen. Seine Lehrthatigkeit

zu weit, womOglich in die ciceronische Zeit (0.

Muller Griech. Litt.-Gesch. HS 305, 20) zuriick-

zusetzen, geht auch wohl deshalb nicht an, weil

die anonyme Schrift negl vyiovg, die Martens
a. 0. 22—33 mit grosser Wahrscheinlichkeit in

die Zeit des Tiberius setzt, — sie hat einen

Schuler des Theodoros von Gadara (Geburt um
60, Bltlte um 33) zum Verfasser — eine gleich-

namige Schrift unseres C. zur unmittelbaren Vor-

aussetzung und Grundlage ihrer lebhaften Polemik

hat. Wenn der Rhetor Seneca unsern C. nicht

nennt, so kOnnte das seinen Grund darin haben,

dass seine Sehne ihn selbst haben hOren kflnnen

(contr. I praef. 4) und zwar, da sein jiingster

Sohn Mela nach 4 v. Chr. geboren ist, etwa um
10 n. Chr.; dadurch wflrde der obige Zeitansatz

eine neue Stiitze erhalten. Indes erklart sich das

Schweigen des SenecahOchstwahrscheinlich daraus,

dass C. me als Declamator Offentlich aufgetreten

ist, jedenfalls nicht in der damals beliebten Art

zu declamieren, die ihm, weil sich gerade der

Asianismus in ihr breit zu machen pfiegte, zweifel-

los zuwider war. Das carmen de figuris, das man
friiher in die augusteische Zeit setzte und zum
grossen Teil von C. negl oxifidxcov abhangig

machte, ist als Erzeugnis friihestens des 4. Jhdts.

n. Chr. neuerdings erwiesen worden, mithin fur

die Chronologie des C. ohne Belang.

C . entfaltete ein e vielseitigelitterarisch e Thatig-

keit. Die Aufziihlung seiner Schriften leitet Suidas

ein mit den Worten piflXta <5' avxov nok).d und
1 schliesst sie ab mit xai aXka jiletaxa. Wir ver-

missen bei Suidas die anderwarts bekannten histo-

rischen und rhetorisch-technologischen Schriften

und finden nur die atticistischen Streitschriften

und die philologischen, kritisch-asthetischen und
lexikographischen Werke verzeichnet; ob dabei

eine Absicht seines Gewahrsmannes vorgelegen

hat, ob insbesondere damit auf das eigentliche

und fruchtbarste Feld der Thatigkeit des C. hin-

gewiesen werden sollte, muss dahingestellt bleiben.

) Wir beginnen mit den beiden historischen Werken,

deren Titel Athenaios fiberliefert: 1) ovyygafifta

jiegi r&v Sovhxwv noXifuov (VI 272 f.), eine Special-

geschichte der Sclavenaufstande auf Sicilien, denen

der Kalaktit begreifiicherweise ein warmes Local-

interesse entgegenbrachte (daher <L-ro dovXanr bei

Suidas?); weite Verbreitung scheint das Werk
nicht gefunden zu haben, da ausser der Notiz bei

Athenaios nichts davon erhalten ist. 2) negi

ioxogtag (XI 466a), nach Blass 175 eine Theorie

I der Geschichtschreibung, wie die gleichbetitelten

Werke der Rhetoren Theodoros und Tiberius, die

Suidas anfuhrt; ,ubrigens ist der Titel vieldeutig

genug, wenn er iiberhaupt vollstandig ist'; das

einzige Fragment 51 B. bezieht sich auf exm&ftaza

des Tyrannen Agathokles. Unter den streng rheto-

rischen Schriften nenne ich zuerst 3) die xeyvrj

QtjxoQixr) oder wie sonst der Titel gelautet haben

mag, vielleicht seine friiheste, unter apollodorei-
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schem Einflusse verfasste Schrift. Sie wird be-

zeugt durch Quint. Ill 1, 16 und Syrian. Schol.

Hermog. oxaa. IV 59 W. = II 11, 9 Rabe =
frg. 48. Wohl mit Recht sieht Burckhardt 46,

41 in den Worten Syrians itegi xrnv fie&odatv at

yvfivd£ovoiv rj/iag eig xa fiegr) xov itohxixov Xoyov

den Hauptinhalt des Lehrbuches des C. Unsicher

ist die Annahme Morawskis, dass Alexandros

Numeniu in einzelnen Abschnitten der Rhetorik

von der xeyvrj des C. abharigig sei (s. Bd. I

S. 1458). Nur zwei Fragmente sind uns daraus

erhalten, beide durch Quintilian, eins aus der

Statuslehre HI 6, 48 = frg. 49 (den drei ozdoeig

Apollodors jigayfiaxixov = an sit ?, mgi rov ova-

fiaxos = quid sWi und TKudnj? = qitalesitt fugte

er wie spater Theon einen vierten noa6xrjg =
quantum sitl hinzu), das andere aus dem Kapitel

ttber die Argumentation V 10, 17 = frg. 50 (da-

nach will er in der Rhetorik den Ausdruck axo-

deig'ig gebraucht wissen fur das, was man ge-

wohnlich, besonders in der philosophischen Ter-

minologie, ivM/tr/pa nennt, so dass, wie dieses

einen unvollendeten Syllogismus bezeichne, outo-

Sei^ig ein imperfeetum epichirema sei; wir er-

innern uns, dass der dritte Teil der Rede im apol-

lodoreischen Lehrsystem outodet^eig heisst, nicht,

wie gewOhnlich, moxeig; naturlich war C. der Aus-

druck kv&vprina in der allgemeinen Bedeutung
,Gedanke' sonst gelaufig). Beide Fragmente legen

Zeugnis ab von der peinlichen, ja kleinlichen

Subtilitat des C. in rhetorischen Dingen. Noch
weit mehr tritt dies hervor bei den Fragmenten,

die sich aus seiner ausfuhrlichen Specialschrift

4) jiegi oxrifidxaiv (Quint. IX 3, 89) erhalten haben;

hier bot sich die beste Gelegenheit zu den feinsten

Distinctionen , und C. hat es an solchen nicht

fehlen lassen. Man fasste damals (vgl. Quintil. IX

1, lOff.) die Figur entweder in dem allgemeinen und
weitesten, aber fur rhetorische Zwecke unfrucht-

baren Sinne, wonach qualiscumque forma senten-

tiae, sicut in corporibus, quibus, quoquo modo
sunt composita, utique habitus est aliquis (Alex.

Num. HI 12, 15 Sp.: nag Xoyog T8wv xi oyr\fia

eyei xaxa tpvotv), dann ist nihil non figuratum,

und Apollodoros hat recht, wenn er nach dem
Zeugnisse des C. der Meinung ist incomprehen-

sibUia (= djiegdr/jixa Alex. Num. HI 9, 8 Sp.)

huius partis (i. e. figurarum) praecepta; oder
— und das war die Regel — man fasste die

Figur in der speciellen und engeren, allein nutz-

baren Bedeutung, wonach sie in sensu vel ser-

mone aliqua a vidgari et simplici specie cum
ratione mutatio ist. Letztere Fassung scheint die

des C. gewesen zu sein, wenn wir seine Definition

bei Phoibammon HI 44, 7 Sp. = frg. 41 ver-

gleichen: oxxjfid laxi xgonrj eh x6 fiy xaxa (pvmv

to xijg diavoiag xai (7?) Xegea>g (Anspielung auf

diese Definition bei Ps.-Long. 16, 2, vgl. Mar-
tens 14); wir vermissen in ihr die an sich selbst-

verstandliche Bestimmung eum ratione, die jedoch

durchaus caecilianisch war, wie frg. 5 lehrt; dort

nennt C. den Antiphon deswegen aaxtj/Mtxiaxog

xaxa Sidvoiar, weil er /«>) xax* extxrjdevaiv firjde

ovvey&Q eygfjoaxo xovxoig (i. e. xolg oyrjfiaoi), a)X
ev&a fj rpvoig avxrj fte&odeiag xivbg yoigig ejiijyev

(Text nach Sauppe 1667). Bei dieser Fassung

des oxfj/ta musste dem C. die Definition des Zoilos,

der das oxfjua auf die durch die pseudodionysia-

nische xexvr) bekannten Xoyoi sayrj/naxtafievoi be-

schrankte, naturlich zu eng erscheinen (Quintil.

IX 1, 14 = Phoib. ni 44, 1 = frg. 41. 42). Er
selbst dehnte den Begriff des oxwa i

wie die Frag-

mente 29—42 lehren, sehr weit aus, so dass er

die geringsten Abweichungen von dem gewOhn-
lichen Sprachgebrauche una der streng grammati-
schen Correctheit zu den Figuren rechnete. Schon
auf diese Weise wurde die Zahl der Figuren ins

Ungemessene erweitert. Dazu kam , dass er bei

einigen Figuren verschiedene Species unter be-

sonderen Nainen unterschied, gelaufige Bezeich-

nungen durch andere ersetzte, wahrend er zu-

gleich die alten Bezeichnungen zu feineren Nttan-

cierungen beibehielt, auch wohl Tropen unter die

Figuren aufnahm (die Belege s. bei Weise llf.;

vgl. auch Coblentz De libelli 71. vy>. auctore,

Diss. Strassburg 1888, 14. 30. 36). In dieser auf

das kleinste Detail gerichteten, haarspaltenden

Thatigkeit macht sich zweifellos Apollodors Ein-

fluss geltend. Aber gerade diese Ausffihrlichkeit

und Subtilitat verschaffte dem C. damals und bei

der Nachwelt grosses Ansehen. Kein Buch itegi

axqudxwv, trotzdem deren viele gleichzeitig im
Umlaufe waren, wie das des Gorgias, Dionysios,

Hermagoras, ist in gleicher Weise von griechischen

und rOmischen Rhetoren ausgeplftndert worden.

Ich nenne nur Quintilian und Alexandros Numeniu
(s. Bd. I S. 1456f), auf dessen Schultern wieder

Apsines (s. Bd. II S. 282), Aquila Romanus (Bd.

n S. 315f.), Tiberius, Phoibammon, der Verfasser

des Carmen de figuris u. a. stehen, und verweise

im ubrigen auf die genannten Arbeiten von J.

Muller und Coblentz, der 27f. auch directe Be-

nfltzung durch Aristeides und Hermogenes (vgl.

auch 67ff. Martens 15, 1) annimmt, und Mo-
ra wski Quaest. Quintil., Berliner Diss., Posen

1874, 44ff. Die Beispiele, mit deuen C. seine

Figuren belegt, entnimmt er nicht bios den Red-

nern, besonders Demosthenes, sondern auch den

Historikern, so dem Thukydides und Herodotos,

und den Dichtern, so dem Sophokles, Euripides,

Eupolis (Afjpoi). Daraus zieht Burckhardt 20
den unberechtigten Schluss, dass — was iibrigens

an sich wahrscheinlich ist — die Schrift icegi

oxyndxwv vor der fiber die zehn Redner abgefasst

ist, weil C. nach Abfassung der letzteren nur

noch aus den Rednern seine Beispiele hatte ent-

lehnen kOnnen. Dass wir es hier mit einer Jugend-

arbeit des C. zu thun haben, ist so ausgemacht,

wie Weise uns glauben machen mSchte, durchaus

nicht. Cberhaupt kann ich Weise nicht unbe-

dingt beipflichten, wenn er scharf zwei Perioden

der litterarischen Thatigkeit des C. unterschieden

wissen will, eine, in der C. ,fast widerspruchslos

mitten im vielverzweigten und inhaltsarmen For-

malismus seines Lehrmeisters Apollodoros' (St an gl
in der Recension von Weises Arbeit, Wochenschr.

f. klass. Philol. VI 1889, 888) stehend seine streng-

rhetorischen Schriften abfasste, und eine zweite,

in der er sich von Apollodoros vOllig lossagte und
unter dem Einflusse des Dionysios in dessen Weise
als Atticist kritisch, asthetisch und litterarhisto-

risch arbeitete. Weise unterschatzt die Bedeu-

tung Apollodors, der, wenn er des C. Lehrer war,

als Atticist auch zweifellos des C. atticistische

Richtung bestimmt hat. Mir will es scheinen

— und dahin muss wohl Weises Urteil modi-
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floiert werden —, dass nachst Apollodoros und
hauptsachlich nach des Apollodoros Tode um 23 v.

Chr. Dionysios den nachhaltigsten Einfluss auf C.
in der gleichen Bichtung ausgeiibt hat (vgl. auch
S use mi hi Griech. Litt.-Geseh. II 486, 111). Als
Atticist hat sich nach der Ansicht J. Miillers
C. in seiner Schrift iiber die Figuren gegen die
Asianer gewendet; offenkundig richtet sich gegen
ihr hohles, falsches, massloses Pathos seine Schrift

5) TteQi vipovg, die wir nur aus der gleichnamigen
Schrift des ohen erwahnten anonymen Ehetors
kennen (iiber den in den Atticistenkreisen des
1. Jhdts. v. Chr. zuerst aufgestellten Begriff tfyo?
s. Schmid Eh. Mus. XLIX 1894, 151). Die Schrift

war kurz, ein avyyga/tfidnov (1, 1), ein erster
theoretischer Versuch iiber den hohen Stil, in der
Hauptsache eine fleissige, ausserordentlich reiche
Beispielsammlung (1, If. 4, 1), im Anschlusse an
die Bestimmung des Begriffes des vyjog (nach
Eothstein geht die Definition 1, 3 auf C. zu-

riick) und seiner Gattungen mit ausfiihrlichen

kritisch-asthetischen Erfirterungen, aber ohne be-
sondere Vorschriften dariiber, durch welche Unter-
richtsinittel man zur wahren Erhabenheit des Aus-
druckes gelangen kOnne (1, 1), wohl weil C. der
Ansicht war, dass dies bei richtiger Erklarung
des Wesens derselben und Veranschaulichung durch
Beispiele iiberfliissig sei (besonders deswegen greift

ihn sein norgelnder Gegner an, ohne selbst mehr
und Besseres zu leisten oder leisten zu konnen,
Eothstein9ff. Coblentz54). Einleitend scheint
C, nach der Anlage der von ihm abhatigigen Gegen-
schrift zu schliessen, erst iiber die Fehler, die sich
bei einem verkehrten oder iibertriebenen Streben
nach Erhabenheit leicht einstellen.fiberdasSchwfil-

stige und Frostige gehandelt zu haben (nicht auch
iiber das nagevdvgaov des Theodoros, das nach
Eothstein 1—4 der anonyme Theodoreer selbst
in den Zusammenhang eingeschaltet hat). Daran
schloss sich die Lehre vom Erhabenen selbst, in- •

sofern dasselbe entweder aus dem Gedanken oder
aus dem Ausdrucke entstehe. Ps.-Long. 8, 1

unterscheidet fiinf ,Quellen' des erhabenen Stiles,

zwei mehr in der nattirlichen Anlage begrfindete

:

to jiegl Tag rorjoeig aSgexyfioXov = to fieyaXoyveg
und to na&og, drei technische: fj t<ov oxrjfiatcov

nXdoig
,

fj yevvaia cpgdotg und r\ iv ag~ia>fiau xai
Stdgoei avr&eote. Von diesen — fahrt der Ver-
fasser fort — 6 K. cotiv a nagiXuiev, ojg xai to

jtd&os. Was C. ausser dem nd&og noch wegge- 1

lassen hat, ist fraglich; Blass 202f., 3 denkt an
die oxy/tara, die sich unter der ovv&soig subsu-
mieren liessen (ihm folgt, wie auch sonst fast

flberall, C accialanza 56), Eothstein 15f. an
das fieyaXocpvk (dagegen Weise 44f., der sich
seinerseits an B la s s anschliesst, jedoch mit anderer
Begrfindung). Jedenfalls hatte C. die Figuren in
it. vy>. beriicksichtigt. Aus den unter dem Namen
des C. aus der Schrift des Anonymus fiberkom-
menen Fragmenten ersehen wir, dass C. des Ti- (

maios affectierte und frostige Eedeweise (4, 1 =
frg. 45), kahne Neubildungen, wie des Theopompos
avayxo<payrjoai (31, 1 = frg. 46) und den fiber-

miissigen Gebrauch von Metaphern (32, 1 = frg.

47) bekampfte; zweifellos griff er nicht bios in
den 32, 8 angezogenen ovyygd/tfiaTa vitig Avmov,
sondern auch in n. vy. selbst die schwungvolle,
poetische Sprache Platons an (vgl. 29, 1. 32, 7.

Martens 8. lOf. Coblentz 32f.). Daher nennt
ihn Martens 7 mit Eecht ineomptae medio-
critatis aeerrimus patronus; wir erkennen in

ihm den echten Jiinger Apollodors wieder (s. Bd. I

S. 2889), und wenn Ps.-Long. 32, 1 von ihm
sagt: Tisoi nXtf&ovg xai twv fisratpogmv soixe
ovyxaTaTi&so&ai tots dvo fj to icXsiotov tqeis lid
Taviov vofio&sTovot TaTTeo&ai, so scheint der
Theodoreer dem Apollodoreer den starren Dogma-

)tismus seiner Schule zum Vorwurfe zu machen.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass ausser den
geiiannten Fragmenten viele rhetorischen Termini,
Beispiele, ja ganze Abschnitte der anonymen Schrift
auf C. st. mp. zuriickgehen; so hat sich der Ano-
nymus in dem einleitenden Abschnitte iiber das
jiagargdyqidov oder oldovv und das /leigaxiwdeg
ganz eng an C. angeschlossen (Eothstein 1—4)
und nicht bios die verkehrte Zuriickfuhrung des
Schwures des Demosthenes de cor. 208 auf Verse

)des Eupolis in den Afjpoi 16, 3 aus C. entlehnt
(Wilamowitz Herm. X 338), sondern in dem
ganzen Abschnitte fiber die Figuren und Tropen
C. beniitzt, wenn er auch vieles naturgemass zu-
sammengezogen oder ausgelassen hat (Morawski
36, 38.45f. Martens 13ff. Coblentz 13ff. Roth-
stein 4—9. llf.); mit Sicherheit geht auf C. der
Vergleich des Colosses (Platon) mit dem Dory-
phoros des Polykleitos (Lysias) 36, 3 zurfick (Blass
192, 1. Martens 12f.), wahrscheinlich auch die

)andern Kunstvergleiche (Coblentz 59ff.); ziem-
lich allgemein ffihrt man auch das der Genesis
entnommene Beispiel 9, 9 auf C. zuruck (daher
TTjv b6g~av'Iovb*atogl), mit Eecht auch das Lob auf
des Hypereides delische Eede 34, 2 (Morawski
Eh. Mus. XXXIV 375f. Coblentz 66), wie fiber-

haupt vieles in den cap. 32—36 (Martens 11.
Coblentz 64f.), den Tadel auf eine Stelle aus
der pseudodemosthenischen Rede de Halon. 38, 1

(Martens 19. Coblentz 67); mit Wahrschein-
) lichkeit bezieht man auf C. als Quelle die Parallele
zwischen Demosthenes und Cicero 12, 4 (Blass
194,2. Morawski 33. Coblentz 57ff; dagegen
Martens 6), das Beispiel aus Aischylos 3, 1

(Weise 43, 2), die Stelle aus Xenophon 4, 4
(E o th s t e i n 20, 1 ) u. s. w. Dass unter den Tsxvoygd-
<pot 12, 1, deren Definition der avir/oig bekampft
wird, auch C. zu verstehen sei, behauptet Mar-
tens 20, bestreitet Eothstein llf., 3. Sicher
nicht gegen C. gerichtet sind die Ausffihrungen
fiber den Wert theoretischer Untersuchungen iiber

das Erhabene 2, Iff., wie Martens 10, der zu cprjoi

KexiXtog erg&nzt, behauptet undW e i s e 45, 1 naher
zu begriinden versucht hat, vgl. Ro thstein llf., 3.

Coblentz 52f. Was die Quellen des C. betrifft,

so behauptet Eothstein 13f. Abhangigkeit von
Theophrastos xegi Xefrcog, Coblentz 23f. 40f. 45
von stoischen Quellen; letzterer 56f. will ausser

9, 9 auch noch eine weitere Entlehnung aus dem
alten Testament* finden. Zu C. it. vy. vgl. die

Arbeiten von Buchenau bes. 44ff. Burckhardt
20f. 44ff. Martens 5—22. Coblentz, darin

kurzes EfeumiS 72—75. Weise 43—46. Roth-
stein Herm. XXIII (1888) 1—20. Die Werke
1—5 fehlen in der Aufzahlung bei Suidas. Er
beginnt seine Schriftenreihe mit 6) xaTa $gvyow
in zwei Biichern, einer Streitschrift gegen die

spottisch Phryger genannten Asianer, von der uns
kein Fragment erhalten ist. Schon im Titel klingt
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der Ton leidenschaftlicher Gereiztheit wieder, den
wir aus den Schriften des Dionysios zur Genfige

kennen (zum Ausdruck vgl. Dion, de ant. or.

prooem. 1. Cic. or. 25. 27). Mit nr. 6 identifi-

cieren nr. 14 Blass 176, Caccialanza 18,

Nitzsche Quaest. Eudoc, Leipziger Diss., Alten-

burg 1868, 36f. Bergk-Peppiniiller a. O. IV
554, 53 u. a. tjber den Unterschied der damals
herrschenden zwei Richtungen der Beredsamkeit
handelte die Schrift 7) tivi diayegei 6 'Amxbe
tfiXog tov 'Aoiavov (Suid.), von der ebenfalls kein

Fragment auf uns gekommen ist. Wohl sein be-

deutendstes und reifstes Werk, die Frucht lang-

jahriger Studien, liegt uns vor in 8) itsgi tov

zagaxtijgos i<5v dixa gr/rdgwr (Suid.), frg. 1—23
(Burckhardt 6—13. Weise 21ff.). Dem Titel

nach scheint es, als ob das Werk nur fiber den
Stilcharakter der zehn Redner des Kanons (der

nach der keineswegs uberzeugenden Ansicht meh-
rerer Gelehrten von C. selbst zuerst aufgestellt

worden sein soil, vgl. die Litteratur fiber den Kanon
bei Brzoska De canone dec. or. Att., Diss. Breslau

1883, 3fl.; dazu Blass Att. Ber. 12 117f. Weise
26ff. Hartmann De canone dec. or., Diss. Gfit-

tingen 1891. Frankel Arch. Jahrb. VI 1891, 55.

Usener Arch. Anz. 1891, 93. Susemihl Griech.

Litt.-Gesch. II 694ff. Kroehnert Canonesne

poetarum scriptorum artiflcum per antiquitatem

fuerunt? Diss. Koenigsberg 1897; naheres unter

Kanon der Redner) gehandelt hatte, in Wirk-

lichkeit aber beschaftigte es sich auch mit ihrem

Leben und untersuchte die Echtheit der unter

ihrem Namen (iberlieferten Reden, weil dies Stu-

dium die notwendige Voraussetzung und Grund-
lage bildete fur eine richtige Wurdigung ihrer

Stileigentttmlichkeiten (vgl. das ahnliche Verfahren

des Dionysios in der Schrift fiber Deinarchos).

Was die Zeit der Abfassung betrifft, so hat Weise
fiberzeugend nachgewiesen, dass die Schrift nach
des Dionysios ahnlichen Werken fiber die alten

Redner, fiber Deinarchos, Thukydides und de adm.
vi die. in Dem. geschrieben sein muss, da einer-

seits Dionysios den mit ihm am gleichen Orte

lebenden, engbefreundeten, dieselben Studien be-

treibenden C. an Stellen, wo er fiber seine Quellen

spricht, nicht hatte ignorieren kCnnen und an
andern Stellen zweifellos beniitzt hatte, wenn er

sein Werk gekannt hatte (so ad Amm. I bei

Festsetzung des Geburtsjahres des Demosthenes
und in den Schriften fiber Thukydides bei der

Frage nach dem Verhaltnisse zu Antiphon), ander-

seits C. in vielen Punkten sich auf Dionysios be-

zieht, teils mit ihm ubereinstimmend, .teils von
ihm abweichend. Aus diesem Werke des C. sind

auf uns gekommen, mehr oder weniger gut ver-

bfirgt, biographische Notizen fiber Antiphon, wenn
anders, wie gewehnlich angenommen wird, das

9) ovvtay/ia siegi 'ArTttpmvTOg bei Ps.-Plut. vit. X
or. 832 e sich mit dem betreffenden ersten Ab-
schnitte unseres Werkes deckt (Burckhardt 26,

3; zu frg. 1 vgl. Blass Att. Ber. 12 97. 206.

II 2 465), fiber Isokrates, Aischines (Blass a. O.

II 2 55), Lykurgos und Demosthenes (Blass III

l 2
, 5), Bestimmungen fiber die Anzahl der er-

haltenen echten und unechten Reden und eventuell

anderen Schriften aller Redner, endlich ErOrte-

rungen fiber Vorziige und Schwachen, Stilcharak-

ter und kfinstlerischen Wert aller Redner mit

Ausnahme des Lykurgos und Hypereides. Als

Quellen fur den biographischen Teil beniitzte C.

des Krateros vortreffliche Sammlung athenischer

StaatsuTkunden (hieraus ist zweifellos durch C.

entlehnt das Psephisma gegen Antiphon bei Ps.-

Plut. 833 dff., sehr wahrscheinlich die Ehrendecrete

fiir Lykurgos 307/6, Demosthenes 280/79, Demo-
chares 271/70 bei Plut. 850e—852e; vgl. Krech
De Crateri yr/tpiofiaToiv owayoyyfi, Berliner Diss.,

Greifswald 1888, 20. Blass III 2, 73. Susemihl
I 601, 387), daneben so schlechte und unzuver-

lassige Quellen wie Idomeneus negl dtjfiaymyaw

und die Biographien des Hermippos, letztere nicht

bios ffir Aischines, sondern auch z. B. fiir Iso-

krates (vgl. Eeil Analecta Isocr., Prag u. Leipz.

1885, 89—94. Susemihl I 495, 14. 594). Als

Quellen ffir die Kritik der Reden dienten mm die

Pinakes des Kallimachos und der Pergamener,
daneben vermutlich Schriften des Dionysios, dessen

Angaben er Cfter nachzuprfifen scheint. Die anti-

phontischen Reden beurteilte bios C. als der erste

Rhetor, der den Antiphon eines eingehenden Stu-

diums wurdigte, und zwar traf seine Athetese

25 Eeden unter 60 (Blass I 2 102f.); desgleichen

kennen wir bei Isaios, Aischines und Lykurgos
nur die Anzahl der von C. als echt angesehenen

Eeden ; bei Lysias erklarte C. in Xlbereinstimmung

mit Dionysios (so verstehe ich ot xegi Aiovvatov

xai KaixiXiov bei Ps.-Plut. 836 a) 233 Reden unter

425 als echt (Blass I« 3541); unter den 60 dem
Isokrates zugeschriebenen Reden liess C. 28, Dio-

nysios 25 als echt gelten (Blass II 2 103); auch

bei Deinarchos scheint C. eine grossere Anzahl

echter Eeden als Dionysios angenommen zu haben

(so Burckhardt 37, 29; anders Blass III 2,

275), desgleichen bei Demosthenes (Burckhardt
8. 33, 20) ; der von Dionysios vorgeschlagenen Um-
stellung der olynthischen Eeden widersprach C.

(frg. 17a), gegen ihn verteidigte er nach Din-
dorfs Vermutung zu Schol. Dem. PhiL I 30 die

Einheit der ersten philippischen Eede (Blass III

l 2
, 300), die Eede fiber Halonnesos (des Hegesip-

pos) hielt er im Gegensatze zu ihm ffir unecht

(frg. 18). Mit den Eeden des Demosthenes hat

sich C. ganz besonders eingehend beschaftigt (vgl.

Sauppe 1664f.); Suidas citiert ein Sonderwerk

10) Jiegi Atj/too&evovg Jtoiot amov yvyoiot Xoyoi

xai notoi vo&ot; ob wir es aber wirklich mit

einer Monographie, einer Vorarbeit zu dem grOsse-

ren Werke, oder bios mit einem Abschnitte aus

demselben in der Vita des Demosthenes zu thun

haben, lasst sich mit Sicherheit nicht entscheiden.

Nach einer Hypothese von Christ Abh. Akad.

Mfinchen XVI 1882, 175 fusste die Textesrecen-

sion des Demosthenes, die unter dem Namen des

Atticus in Umlauf gesetzt wnrde (wohl aus der

ersten Halfte des 1. Jhdts. der Kaiserzeit, im Ver-

lage des Atticus erschienen), auf den Resultaten

desjenigen Ehetors, der sich nach Dionysios (der

' es nicht gewesen sein kann) am meisten um De-

mosthenes verdient gemacht hat, des C. Ob und

wieweit C. in der asthetischen Wfirdigung der

Eedner von Dionysios und alteren Quellen ab-

hangt, ist noch eine offene Frage. Sein Urteil

fiber Lysias frg. 9. 9 b deckt sich mit dem des

Dion, de Lys. 15. Auf das gleichlautende Urteil

des C. in der Frage der Nachahmung des Thuky-

dides durch Demosthenes beruft sich Dion, ad Cn.
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Pomp. 3 (vgl. auch Coblentz 30. 32ff.). In ahn-
licher Weise wie Dionysios beobachtet C. den
Stil der Redner nacb der theophrasteischen Drei-
teilung: oxr)fiaxa, exXoyrj ovo/mlxcov und ovv&eoig.
Es ist interessant zu verfolgen, wie C. die Redner
mit Bezug auf das oxrjftaxi&iv xr)v 8idvoiav vom
ersten bis zum letzten untersucht; so sind An-
tiphon und Andokides noch doxyfidxioxoi frg. 5.

7, Isaios sxgwxog oxr)fiaxi£etv rjg^axo xai xgeneiv
tm. to jioXixixdv (Blass 112 499, 1) zrjv didvoiav,

8 fidXioxa fienifirjxat At](ioo{Hvr)s frg. 11, Deinar-
chos xmv ox>jfidro>v avxov (Demosthenes) jiijxr]xr)g

vjidQxu frg. 23; zu Isokrates vgl. Phot. eod. 260,
487b 28 und Sauppe 1664, zu Aischines Phot,
cod. 61, 20b 17 und Blass III 2, 164. Natiir-

lich vernachl&ssigte er liber dem Xexxixdg xdnog
den itgay/iaxixdg nicht, wie das Beispiel des Ly-
sias zeigt. Eingehendere Urteile sind uns erhal-
ten iiber Antiphon (Blass 12 117£F.), Isokrates
(Blass 112 121. Sauppe 1664) und Aischines:
(Blass ni 2, 132, 1. 163, 3. 164). Ein so ausser-
ordentlich reichhaltiges Repertorium verschieden-
artigster Notizen, wie es das Werk iiber die zehn
Redner bot, wurde natiirlich von den Spateren
viel herangezogen , besonders fur die den Aus-
gaben der Redner vorauszuschickenden yhr\ (B u s s e

Rh. Mus. XLIX 1894, 83). Es bildet die Grund-
lage fiir die pseudoplutarchische Schrift von den
zehn Rednern. Direct oder indirect, mit oder
ohne Namennennung flndet es sich unter anderem S

beniitzt von dem Biographen Apollonios, Laertius
Diogenes (fiber die beiden letzten vgl. Ma ass
Philol. Unters. Ill 131. Blass IE 2, 159f., 4),
Libanios, Hermias zu Platons Phaidros, den
Scholiasten zu Demosthenes und Aischines, Snidas,
besonders Photios, dessen Angaben eine neue not-
wendige Fragmentsammlung sehr bereichern wfir-

den. Fur einen Teil dieses Werkes halten die
von Ps.-Long. 32, 8 citierten 11) ovyygdfifiaxa vxkg
Avoiov (in mehreren Biichern?) Martens 7f., 6 4
und Weise 21, 1; Burckhardt dagegen 13—15
fasst sie als Specialschrift und versieht sie nach
dem Inhalte des einzigen a. 0. erhaltenen Frag-
mentes^ = frg. 24 mit dem zweiten Titel oiyxgi-
oig IlXdxoivog xai Avoiov ohne ersichtlichen Grund.
C. ergreift in dieser Schrift Partei fiir Lysias und
stellt den Redner in jeder Beziehung iiber den
Philosophen. Das harte Urteil Ps.-Longins fiaX-
Xov fiioeT x<$ jiavxi IlXdxcova rj Avoiav qptXeT ist
iibertrieben und erscheint unberechtigt, wenn man 5(

die ruhige Beurteilung der beiden Manner darch
C. in frg. 9. 9b und der Fortsetzung von frg. 12b
aus dem Werke fiber die Redner dagegenhalt;
es lasst sich erkl&ren, wenn man mit Burck-
hardt nr. 11 als Sonderschrift ansieht und viel

fruher ansetzt als nr. 8; in diesem Falle hatte
jugendliches Ungestum den leidenschaftlich erreg-
ten und vielleicht durch Angriffe von einseitigen
Platonenthusiasten auf Lysias gereizten Jfinger
Apollodors zu unbedachten und ungerechten Aus- 6(
fallen gegen Platon fortgerissen. Im ubrigen
werden wir uns die Beurteilung Platons bei ihm
ahnlich zu denken haben wie bei Dionysios (wor-
fiber Blass 189ff. Coblentz 32f. 65f.); es
handelte sich nicht sowohl um die materielle als
urn die stilistische Seite, und da erschien dem
rigorosen Apollodoreer die einfache, schlichte
Sprache des Lysias ungleich empfehlenswerter fiir

den angehenden Redner als der dithyrambische
Schwung und die wortreiche, poetische Sprache
Platons, die nur zu leicht zu falschem ijyog ver-
leiten konnten

; strenger Lysianer nach dem Muster
der von Cicero oft verspotteten Attiker par ex-

cellence war er deshalb nicht (vgl. frg. 9. 9 b).

In Ps.-Longins Schrift 12, 4 begegneten wir be-
reits einer zweiten Parallele, der zwischen Demo-
sthenes und Cicero, die der Anonymus in den

10 Hauptziigen, gewiss nicht in der Form, dem C.
entnommen haben wird. C. hat namlich nach
dem Zeugnisse des Suidas eine 12) ovyxgioi;
AynooMvovg xai Kixegwvog geschrieben. Die
Richtigkeit der Annahme vorausgesetzt, hat C.
die GrOsse des ROmers keineswegs gegen die des
Griechen herabsetzen wollen, vielmehr ihn als in

seiner Art grOssten Redner neben den gewaltigen
Griechen hingestellt und die Vorzfige beider
Manner gegen einander abgewogen. Plutarchos

iODem. 3 = frg. 52, der auf diese Schrift des C.
Bezug nimrat, tadelt mit auffallender Heftigkeit
den C., der sieh in jugendlichem Ubermute ver-
messen hatte, eine iiber seine Krafte gehende Auf-
gabe anzugreifen. Vielleicht liegt in der Plutarch-
stelle ein weiterer Anhalt fur die Richtung vor,
nach der des C. Kritik die beiden GrOssen auf
Grund einer Priifung ihrer Reden mit einander
verglich: to xovg Xoyovg dvxeg'exd&iv (wie es C.
gethan) xai cixoipaiveo&ai, jidxegog r)8icov (Cicero)

0 rj 8eiv6xegog (Demosthenes) elneTv edoofiev. Wenn
man das Sveavievoaxo des Plutarchos wOrtlich
nehmen diirfte, so lage ein Jugendversuch des C.
vor, andererseits setzt eine solche Parallele in der
Regel eingehende Beschaftigung mit den in Ver-
gleich gestellten Mannern, hier also mit der grie-
chischen und romischen Litteratur voraus, ver-
weist uns also in ein spateres Alter. Interessant
ist es, zu beobachten, dass der Grieche in dem
heftigen Streite dariiber, wem unter den Romern

D der erste Platz als Redner zukomme, den von den
Attikern strengster Observanz und noch mehr von
den Asianern seiner Zeit (z. B. von Cestius Pius)
heftig angegriffenen Cicero fiber alle andern ge-
stellt zu haben scheint. Wie er den Demosthenes
mit dem grOssten romischen Redner, so verglich
er in der 13) ovyxgioig Arjfioo&evovg xai Aloxivov
(Suid.) den Demosthenes mit seinem grOssten grie-
chischen Nebenbuhler. Man wird unwillkfirlich
an Ciceros Schriftchen de optumo genere orato-

1 rum erinnert, mit dem er seine Ubersetzung der
nobilissumae orationes itiier seque eonirariae
duorum eloquentissimorum , Aesekini et Demo-
stheni eiuleitet (14). Ein Fragment aus dieser
ovyxgioig hat sich nicht erhalten. Wohl im An-
schlusse an sein Werk fiber die zehn Redner ver-
Cffentlichte er, um das allseitige Verstandnis ihrer
Werke zu fOrdern, ein rhetorisches Lexikon und
eine Specialschrift fiber das Historische bei den
Rednern. Blass 177, 1 unterscheidet zwischen

i einer atticistischen, von Suidas citierten ixXoyij
dvofidxojv und einem als solches nirgends citierten

Xeg~ixdv grjxogixov, das dem des Harpokration ver-
wandt sei. Er hat recht; nur scheint die ver-
derbte Suidasstelle beide Werke zu bezeichnen:
xaxa &Qvyaiv Svo • eon Si xaxd oxoixeTov dao-
Sei^ig xov elgfjo&at moav Xig~iv xaXXiggtjfioovvrj; •

eoxi S'e exXoyr) Xe^eoiv xaxa oxoixeTov (die ver-

schiedenen Versuche, den Text herzustellen, s. bei

1185 Caecilius Caecilius 1186
BoysenDe Harpocrationis lexici fontibus quaest.
sel., Diss. Kiel 1876, 26 und Nitzsche a. 0.
36f.). Mit sou Ss wird aller Wahrscheinlichkeit
nach der Inhalt eines Werkes angegeben, dessen
Titel dariiber Zweifel lasst. Den ungewOhnlichen
Titel des eiiien Werkes hat Rohde Griech. Roman
326, 2 aus dem auch sonst anstOssigen xaUug-
grjuoovvrjg richtig hergestellt: 14) Die Ealho-
gtjfioovvr) (in mehreren Banden, wenn der Genetiv
beibehalten wird) war danach identisch mit der

:

ixXoyf/ Xegecov xaxd oxoixeTov, eine Schule der
Wohlredenheit, das alteste Beispiel einer WOrter-
sammlung zum Behufe der Ausbildung rein atti-
scher Schreibweise, eines atticistischen Lexikons
(woher Coblentz 11 den Titel Xifstg 'Axxixai hat,
ist mir nicht gelungen festzustellen). Es ent-
steht die Frage, ob mit eoxi 8e xaxd oxoixeTov
&n6detSig u. s. w. der Inhalt der ebenfalls un-
gewOhnlich betitelten Schrift xaxa $ovywv wieder-
gegeben werden sollte (s. unter nr. 6). Das scheint i

unwahrscheinlich, vielmehr haben wir in den fiber-
lieferten Worten die Umschreibung des ungewOhn-
lichen Titels fur das rhetorische Lexikon zu suchen,
das schlechterdings mit den Asianern nichts zu
thun hat. Danach mOchte die Suidasstelle also
zu emendieren sein: xaxd <Pgvy6~>v Svo, [Titel des
rhetorischen Lexikons], eaxt 8e xaxa oxoixeTov dno-
8eig~ig xov elQfjo&ai xaoav Xegiv [xoTg gfjxogoif
vgl. den Titel zu nr. 16], KaXXiQQwoavvr\g [Band-
zahl], iaxt 8k ixloytj Xegecov xaxd oxoixeTov. Denk- 3
bar ware auch , wenn man auf das dem Suidas-
lexikon vorausgeschickte Quellenverzeichnis , in
dem als Quelle fiir die auf ein rhetorisches Lexi-
kon hinweisenden Notizen K. SixeXiwxrjg, exXoyijv
Xe!-ea>v xaxd oxoixeTov angegeben wird, Gewicht
legt, eine Verschiebung der Worte des Suidas-
textes in der Weise, dass man liest: xaxd &ovy&v
Svo, exXoytj Xe^emv xaxd oxoixeTov, eoxi 8e cuio-
Sei^ig .... Xel-iv, KaXXtggtjfioovvrjgl'}], xaxd
oxoixeTov. Wie dem auch sei, ein 15) rhetorisches 4
Lexikon hat C. hinterlassen. Es war ein alpha-
betisch angeordneter Wort- und Sachcommentar,
in dem teils seltenere bei den attischen Rednern
vorkommende, einer Erklarung bedurftige, eigen-
artige oder ungewOhnliche Ausdrucke erklart, teils
Antiquitaten, besonders aus dem Staate- und Ge-
richtswesen erlautert wurden. EsistBoysens Ver-
dienst (De Caecilio Calactino lexici rhetorici auctore
a. 0. 18—33), aus Suidas, dem vierten und fiinf-

ten Lexikographen bei Siguier und aus Gregorios 5(
von Korinth, Schol. Hermog. VII 2, 1119ff. W.,
denen alien des C. Lexikon vorgelegen hat, eine
sehr stattliche Anzahl von Fragmenten des C.
gehoben zu haben, deren Index er in der Appen-
dix zu seiner Dissertation 85—90 in alphabeti-
scher Ubersicht zusammengestellt hat. Vollstandig
ist des C. Lexikon in kein rhetorisches Glossar
aufgenommen worden, vielmehr finden sich bald
mehr bald weniger Glossen in mehr oder weniger
verkiirzter und verderbter Gestalt bei den ge- 6(
nannten Schriftstellern, am besten noch bei Suidas
erhalten. Dass sich C. bei der Erklarung auf die
Kedner der Dekas beschrankt hat, ergiebt sich
aus seiner Glosse xe<pdXatov bei Suidas. Unter
diesen Rednern hat er, nach den Fragmenten zu
schliessen, am meisten commentiert Antiphon, Ly-
sias, Demosthenes, Aischines, was vortrefflich zu
der auch sonst von ihm uberlieferten kritischen

Pauly-Wissowa III

Thatigkeit passt (vgl. nr. 9. 11. 10. 13), am
wenigsten AMokides. Ausserdem werden hie und
da Homer, Thukydides, Sophokles, oi xcofiixoi, je
einmal Aristophanes und Simonides, bezeichnender-
weise nie Platon citiert, so jedoch, dass sie den
Rednern entgegengesetzt werden. Die Glossen
legen beredtes Zeugnis ab von dem intensiven,
kritischen Sprachstudium , das C. den Rednern
widmete, deren Sprachgebrauch er unter sich, mit

10 dem anderer dgxaToi und dem seiner Zeit zu ver-
gleichen pfiegte. Welche Quellen ihm fur die
sachlichen Glossen vorlagen, lasst sich nicht be-
stimmen; an keiner Stelle nennt er einen Ge-
wahrsmann. Sein Lexikon lag dem Lysimachides
vor, der in seiner Schrift nsQi v&v nagd xoTg 'Ax-
xixoTg eogxarv (so ist langst richtig statt des uber-
lieferten grjxdgav emendiert) die Ableitung des
focogixov von ai Mai , mg KaixiXiog {meXafiev,
verwarf (Ammon. de diff. aff. voc. s. &ecoo6g.

iOMiiller FHG III 341f.). Gegenfiber Schmidt
undAlthaus, die eine_directe Abhangigkeit des
Pollux von C. annehmen, sucht Boysen 27—30
nachzuweisen, dass Pollux aus Telephos von Per-
gamon geschOpft hat, und lasst es unentschieden,
ob dieser des C. Lexikon oder dieselben Quellen
wie C. beniitzt hat. Die Glossen des Harpokration
sind in der Regel von den caecilianischen so ver-
schieden, dass Boysen 31f. 16f. wohl gegen
Schmidt Recht behalt, wenn er direkte Be-

0 nfitzungdes C. durch Harpokration ablehnt; jeden-
falls bildete C. nicht die Grundlage fur das Lexi-
kon des Harpokration. Mittelbare Benittzung des
C. liegt zweifellos vor in den Demosthenesscholien
(durch Suidas), vermutlich auch in den Platon-
scholien, bei Methodios, Photios, im sog. Etym. M.
(B o y s e n 30). Das andere vermutlich auch alpha-
betisch angeordnete lexikalische Werk des C. fiihrte
nach Suidas den Titel 16) negi xwv xaff1

ioxogiav
rj naff ioxogiav eigtjftevwv xoTg gr)xogoi. Darin

0 wurden die geschichtlichen Notizen bei den Red-
nern der Dekas aus den Historikern belegt oder
widerlegt. Um sich eine Vorstellung von dem
Charakter eines solchen Werkes zu machen, ver-
gleiche man Artikel bei Harpokration wie unter
MaooaXia als Beispiel fiir nag' ioxogiav und unter
Mavxivewv Siotxiofidg als Beispiel fiir xa&' ioxo-
giav (Blass 220f.). Buchenau a. 0. 43f. zahlt
falschlich unter den Werken des C. noch eine
rOmische Geschichte auf; an der Stelle bei Stra-

)bon V 230, auf die er sich beruft, wird seit

Krameroye KoiXtog 6 xS>v 'Pcofiaioiv ovyygatpsv;
gelesen.

Das Urteil fiber C. ist, je mehr man den Urn-
fang und die Art seiner Thatigkeit durch Auf-
deckung neuer Fragmente fibersehen konnte, ein
immer gunstigeres geworden. Fruher stimmte
man vielfach Kr tiger Leb. d. Thukyd. 34 bei,
der ihn einen jildischen Kritiker von leichtferti-
ger Keckheit' nannte, jetzt neigt man mehr dazu,

1 mit v. Wilamowitz Herm. XII 333, 12. 334, 14
in ihm ,den streitbarsten

, gelehrtesten und be-
triebsamsten' der Atticisten, einen ,Mann von sehr
feiner Sachkunde' zu achten. Auf dem Gebiete
geschichtlicher Forschung darf man seine Starke
freilich nicht suchen, als Historiker tritt er durch-
aus in den Hintergrund. Als Rhetor hat er seine
grossen Verdienste, wenn er auch ein neues System
nicht begriindet hat; hier liegt seine Bedeutung
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nicht sowohl auf dem Gebiete der evgeaig und
rdl-cg [r&xvrj), als vielmehr auf dem der Stillehre

(jiegl axindtcov, jiegi vtpovg). Am bedeutendsten

ist er in seiner philologisch-kritischen und asthe-

tischen Thatigkeit. Hier knflpft er an den ver-

mutlich von seinem Lehrer Apollodoros iiberkom-

menen Kanon der zehn Kedner an. Die Methode
seiner Forschung ist die des Dionysios. Um an-

geben zu kOnnen, wie weit ein jeder der zehn
Eedner als Stilmuster dienen konne, stellt er zu-

vOrderst fest, welche Werke man ihnen mit Becht
zueignen diirfe; erst auf dieser Grundlage wfirdigt

er die Eedner asthetisch und misst ihren Wert
durch Vergleichung unter einander und mit son-

stigen GrOssen ab, indem er gleichzeitig die histo-

rische Entwicklung der Beredsamkeit von dem
naXa.i6ia.Tos t&v fyrdowv Antiphon (C.-Glosse bei

Suidas) bis auf ihren Hohepunkt in Demosthenes
verfolgt. Als Kritiker feiert ihn deshalb schon
das Altertum mit und neben Dionysios (Plut.

Dem. 3. Herm Plat. Phaedr. 188. Phot. cod. 61.

265). Durch sein Ansehen hat er dem Kanon
der Eedner allgemeine Geltung verschafft. Auf
ihn und Dionysios geht im wesentlichen zuriick,

was in der Folgezeit fiber das Eigentum eines

jeden Eedners angenommen wurde. Doch geniigt

es ihm nicht, Stilmuster zur Nachahmung fur die

Junger der Beredsamkeit hinzustellen; er sucht
dem bei der Scmillecture der Eedner alsbald her-

vortretenden Bedurfnisse nach exegetischen Hiilfs-

mitteln durch Speciallexica und Commentare zu

den Eednern zu entsprechen. Mit ihm beginnt

die umfassende Litteratur der attischen Eedner-
lexica. So ist C. eine iiberaus vielseitige Er-
scheinung, ein subtiler Ehetor, ein feinfuhlender

Stilist, ein fur seine Zeit grundlicher Kritiker,

ein ungemein regsamer Philologe und Schulmann,
aber zugleich und gerade deshalb auch einer der

streitbarsten Vorkampfer des Atticismus. Je mehr
er die Stilvorziige der alten Redner wfirdigt, um
so tiefer wird sein Abscheu gegen die Stilver-

derbnis, die bald nach Demosthenes Tode alliiber-

all aufschiessend im Asianismus die iippigsten

Blfiten trieb, um so energischer, ja rficksichts-

loser seine Polemik gegen den verhassten Barock-

stil, die ihn selbst ungerecht werden liess gegen
Manner wie Platon. Wie weit es ihm selbst ge-

lang, in seinen Schriften die von ihm bevorzugten
Stilmuster zu erreichen, entzieht sich unserer Be-

urteilung. Eedner war er, so viel wir wissen,

nicht; von den historischen Schriften, die fur die

LOsung der Frage in erster Linie in Betracht

kamen (vgl. Dionysios und sein Geschichtswerk)
kennen wir nur die Titel ; von den fibrigen Werken
sind meist nur so kurze. dazu vielfach aus abge-

leiteten und getrfibten Quellen geschopfte und
mit anderen untermischte Notizen erhalten, dass

es gewagt erscheint, danach den Stil des C. zu

beurteilen. Die Terminologie ist im wesentlichen

die dionysianische.

Litteratur fiber C. im allgemeinen : Die altere

Litteratur s. beiWestermann Gesch. d. Bereds.

I Leipzig 1833, 197. Meier De Andocidis quae
vulgo fertur oratione contra Alcibiadem comm.
IV, Halle 1837 = Opusc. I 128ff. Muller FHG
in 1849, 330—333. Burckhardt C. rhetoris

fragm. coll., disp., comment., Basel 1863; Frag-
mentsammlung 26— 47 (rec. v. Sauppe Getting.

gel. Anz. 1863, 1661—1668). Blass Griech. Be-
reds. v. Alex, bis Augustus, Berlin 1865, 169—221.
Weise Quaest. Caecil., Diss. Berlin. 1888. Cac-
cialanza Eiv. filol. XVIII 1890, 1—73. Ham-
mer Jahresber. LXII 1890, 62—72. [Brzoska.]

3) Ein sonst unbekannter Caecilius medicus
wird von Plin. n. h. im Quellenregister zum
29. Buche genannt mit Bezugnahme auf XXIX
85, wo Caecilius in commcntariis citiert wird.

[Wissowa.]

4) Caecilius, willkfirlich gewahlter Name bei

Martial (I 41. II 72. XI 31). [Groag.]

5) Caecilius, Eunuch, Vertrauter der Kaiserin

Faustina. Hist. Aug. Av. Cass. 10, 9. [Stein,]

6) Caecilius, an den ein Eescript des Kaisers

Alexander vom J. 222, Cod. lust. VI 3, 6, ge-

richtet ist.

7) Caecilius, an den Eescripte des Kaisers

Gordianus III. vom J. 239 (Cod. lust. V 37, 11)

und 241 (Cod. lust. X 11, 3) gerichtet sind,

[Groag.]

8) Sohn des Celer, der 429 Proconsul Africae

war, August, ep. 57, 1 = Migne L. 33, 224.

[Seeck.]

9) Ein nur einmal von Laurentius Lydus (de

mensibus II 7 p. 37Boether, p. 19 Bekker) er-

wahnter Neupythagoreer , von dem die Worte f)

xgiaf TiQoyxr) ovveozrjoer dgxvv i fieooxrjxa xai xs-

levxrjv angefuhrt werden. Statt Kexifoos lesen

andere Hss. 'QxeXlog , was wahrscheinlich das
richtige ist. Zeller VS 103. Mullach II 53.

Vgl. Okellos. [E. Welhnann.]
10) A. Caecilius. Vielleicht dieselbe Person

ist der Mfinzmeister A. Cae[cilius] Mitte des

6. Jhdts. d. St. (Momm sen Miinzwesen 508 nr. 62)

und der plebeische Aedil von 565 = 189 (Liv.

XXXVIII 35, 6). Der Vorname Aulus kommt
bei den bekannten Caeciliern in republicanischer

Zeit nicht wieder vor, doch eine alte Grabschrift

(CIL I 1034 = VI 2247) und eine bilingue Bau-
inschrift auf Delos aus der Mitte des 7. Jhdts.

(CIL III Suppl. 7212) nennen Freigelassene von
Mannern dieses Namens.

11) C. Caecilius. Eine Eede des alten Cato
gegen einen unbekannten C. Caecilius citiert Fest.

p. 242.

12) C. Caecilius als Name eines Praetors von

664 = 90 ist falsche Lesart bei Liv. ep. LXXHI
fur C. Caelius. [Munzer.]

13) C. Caecilius heisst bei Dio LVII 17, 1 der

Cos. ord. des J. 17 n. Chr. C. Caelius Eufus;

s. d. [Groag.]

14) M, Caecilius. Eine alte Grabschrift in

Saturniern ist einem Maarcus Caicilius gesetzt

(CIL I 1006 = VI 13 696, vgl. Eitschl Opus-

cula IV 342. 735).

15) M. Caecilius, Legat des Praetors L. Furius
Purpurio in Gallien 554 = 200 (Liv. XXXI 21,

8), ist samt dem ganzen Schlachtbericht, in dem
er eine Eolle spielt, von Valerius Antias erfunden.

16) M. Caecilius 581 = 173 Decemvir agris

dividundis (Liv. XLII 4, 4), 582 = 172 zu Ge-

treideankaufen nach Unteritalien geschickt (ebd.

27, 8).

17) M. Caecilius, Bruder des Q. Caecilius

Niger (Nr. 101. Cic. div. in Caec. 29). Vielleicht

fuhrte er dasselbe Cognomen.
18) M. Caecilius. Anklager des L. Calpurnius
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Bestia in ciceronischer Zeit (Plin. n. h. XXVH
4); moglicherweise ist M. Caelius zu lesen.

19) Q. Caecilius, Volkstribun 315 = 439 und
Anhanger des Sp. Maelius (Liv. IV 16, 5).

20) Q. Caecilius, ein Freigelassener, weihte
Mitte des 7. Jhdts. d. St. der Iuno Sospita in

Lanuvium eine Kapelle (CIL 11110 = XIV 2090).

21) Q. Caecilius, rOmischer Eitter, ein fried-

liebender alterer Mann, wurde wahrend der sulla-

drttcklichen Zeugnis des Hieronymus, das Ritschl
(Opusc. Ill 233) nicht den Fabeleien der suetoni-

schen Terenzvita zu liehe, die den Terenz auf Be-
fehl der Aedilen vor C. eine Prohevorlesung der
Andria (aufgefiihrt 166) halten lasst, durch Con-
jectur hatte verderben sollen. Ebenso wenig liegt

ein zwingender Grund vor, mit Eitschl in die
Angabe der Grabstatte bei Hieronymus (iuxta
laniculum) eine Beziehung auf das Grab des

nischenProscriptionenvon seinem eigenenSchwager lOEnnius (iuxta eum in Ianieulo) hineinzuconjicie-
L. Catilina, mit dessen Schwester er verheiratet
war, umgebracht (Q. Cic. de petit, cons. 9. Ascon.
tog. cand. p. 75).

22) Q. Caecilius, Volkstribun und Curator
viarum 683 = 71 (CIL 1 598 = VI 1299. 31 590),
vielleicht identiBch mit Nr. 86.

23) Q. Caecilius, rOmischer Eitter, Oheim des
T. Pomponius Atticus, befreundet mit L. Lucullus
(Nep. Att. 5, 1. Val. Max. VII 8, 5), war ein

ren. Wie alt C. bei seinem Tode war, wissen wir
nicht, doch macht Eitschl Parerg. 183 Anm.
darauf aufmerksam, dass er nie wie doch Livius
Andronicus, Naevius, Plautus und andere Dichter
jener Zeit unter den longaevi genannt wird. Seine
Brute setzt Hieronymus ins J. 179; es stimmt
dazu nicht libel, dass Ambivius Turpio im zweiten
Prolog der terenzischen Hecyra, also im J. 160,
als senex thun zu wollen erklart, was er als adu-

reicher Wucherer (Cic. ad Att. 11,3. 12, 1), mit 20 lescentior gethan habe; wie er damals dem Publi
dem sich auch Cicero gut zu stellen suchte (ad
Att. II 19, 5. 20, 1). Es war mit ihm schwer
auszukommen, doch Atticus wusste sich sein Wohl-
wollen in solchem Masse zu erhalten, dass C. ihn
bei seinem Tode 696 = 58 (Cic. ad Att. HI 20, 1)
im Testament adoptierte und zum Erben einsetzte

(Nep. Att. 5, 2). Er hinterliess ihm zehn Mil-
lionen Sestertien und ein Haus auf dem Quirinal
(ebd. 13, 2). Nach Val. Max. war er dem Lu-

cum nach und nach Geschmack an den Stucken
des C. , die anfangs durchfielen oder sich kaum
hielten, beigebracht habe, so wolle er es jetzt mit
Terenz thun (V. llff.). Ist Ambivius, als er dies

spricht, etwa 60 Jahr, so kann die dichterische

Thatigkeit des C. im ersten Jahrzehnt des 2. Jhdts.
begonnen, um 180 ihren Hohepunkt erreicht haben.

Wir lernen aus den Versen des Terenz, dass
das Publicum dem C. anfanglich nicht gfinstig

culms sehr zu Dank verpflichtet, und als er ihn 30 war. Die ,Gegner' trieben es so, arg, dass er fast
in seinem Testament fiberging, erbitterte das den
Pobel so, dass er die Leiche des C. schandete.
Sein Grab lag am funften Meilenstein der Via
Appia (Nep. Att. 22, 4). [Miinzer.l

24) Sex. Caecilius oder Caecilius schlechthin
wird ofter in den Digesten als rOmischer Jurist
erwahnt. In den meisten Fallen (Lenel Pal. I
35f.; frg. 123—125. 127—130) haben wir es je-

doch mit dem bekannten Sex. Caecilius Africanus

schon der Dichtkunst entsagen wollte und nur
seines Schauspieldirectors Bemuhungen ihm die

ersten Erfolge brachten. Die Folgezeit vergalt
ihm mit um so grOsserem Lobe; auf ihr Urteil
sind wir, da nicht ganz 300 Verse und Versbruch-
stucke des C. erhalten sind (Rib beck Com.

2

p. 35ff.), im wesentlichen angewiesen. C. rangiert
nicht nur bei Quintilian (Inst. X 1, 99) und Vel-

leius (I 17, 1) mit Plautus imd Terenz, sondern
zu thun (s. Nr. 29), in Dig. XXI 4, 14, 10 und XV 40 im Kanon des Volcacius Sedigitus (Gell. XV 24)
2, 1, 7 ist aller Wahrscheinlichkeit nach Caelius sogar vor alien andern Palliatendichtern, und eben-
(Sabinus) und in XXXIII 9, 3, 9 sicher Aelius
(Sex. Aelius Catus, vgl. Gell. IV 1, 20) zu lesen.

Zweifel konnte nur Dig. XXIV 1, 64 (Iavoknus
I. VI ex posterioribus Labeonis: verwm est quod
Proculus et Caecilius putant) erregen. Doch
haben wir fur einen C, der dann spatestens ein
Zeitgenosse des Iavolenus sein konnte, also dem
1. Jhdt. n. Chr. angehoren wurde, sonst keinen

dahin stellte ihn, wenngleich nicht ohne Bedenken,
Cicero (de opt. gen. orat. 2). Varro (Men. 399 B.
und bei Charis. p. 241 K.) preist ihn wegen der
Flihrung der Handlung, mit der er die nady zu
erregen wisse, im Gegensatz zur Charakterschilde-

rung des Terenz und dem Dialog des Plautus;
auf dasselbe kommt es hinaus, wenn Horaz ep.

II 1, 59 seine gravitas gegenfiber der ars des
Anhalt, so dass auch hier der Gedanke an den 50 Terenz ruhmt. Diesen Vorzug verdankt C. gewiss
halrntinrAn l OnUtMH^ « *% l» a 1 1 a r~L \T 1 If . - - J - fT 1 J * J _ \ " tT . ..I. '1 5 .bekannten Caelius Sabinus nahe liegt. Vgl. M om m-
sen Ztschr. f. E.-G. IX 92, 29. Buhl Ztschr. d.

Sav.-Stftg. II 181, 1; Salv. Iul. 68, 2. Karlowa
E. R.-G. I 711f. Lenel Pal. I 35, 3. Bremer
Inr. antehadr. I 13f. [JSrs.]

25) Caecilius, mit Vornamen Statius (Gell. IV
20, 12f., vgl. anon, de praenom. 4), hervorragen-
der Dichter der Palliata, ein Kelte vom Stamm
der Insubrer, vielleicht aus Mailand geburtig (Hie

dem Umstande, dass er sich seine Vorbilder vor-

zugsweise bei Menander suchte (Leo Plant. Forsch.

89); von etwa vierzig (oder, nach Ausschluss der
lateinischen, einigen dreissig) Titeln seiner Stficke

finden sich sechzehn auch bei Menander, elf nur
bei diesem ; sicher steht Nachahmung des Menander
ffir Hypobolimaeus Chaerestratus , Plocium und
Synephebi (Cic. de opt. gen. orat. 18; de fin.

I 4). Uber den Grad, in dem C. von seinen Vor-
ronym. z. J. Abr. 1838 = 179 v. Chr.). Sclave 60 bildern abhangig war, hat man allerlei vermutet
geworden in einem der zahlreichen Kampfe zwi
schen den oberitalischen Kelten und den Eomern
wahrend des letzten Drittels des 3. Jhdts., muss er

von einem C. freigelassen worden sein (Gell. a. a. O.).

In Bom war er zuerst contubernalis des Ennius
auf dem Aventin (Hieron. a. a. O.; vgl. O. Jahn
Ber. sachs. Ges. d. Wiss. 1856, 298). Diesen (f 169)
uberlebte er nur uin ein Jahr nach dem aus-

Weil seine Titel teils nach plautinischer Art latei-

nisch teils nach terenzischer und turpilianischer

griechisch sind, glaubte Eitschl (Parerg. 145)
eine altere Periode, in der C. nach Art des Plau-
tus mit den Originalen freier schaltete, und eine

jfingere, in der er sich gleich den jiingeren Pal-
liatendichtern enger an die Griechen anschloss,

unterscheiden zu kflnnen; ja er dachte gar da-
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ran eine Hbergangsperiode zu constatieren , der

die griechisch-lateinischen Doppeltitel angehoren

sollten. Solcher Doppeltitel ist bezeugt fur Hypo-

bolimaeus Rastraria, ausserdem die Identitat von

Hypobolimaeus und Subditivos, Obolostates und

Faenerator hOchst wahrscheinlich. Aber es ist,

urn von andemMoglichkeiten abzusehen, sehr wohl

denkbar, dass die Doppelbenennungen bei Wieder-

auffuhrungen entstanden sind.. Dass C. nie con-

mit Hypobolimaeus Rastraria und Hypobolimaeus

Chaerestratus identisch ist, und bei Plocium, fur

erheblichere Einzelheiten noch etwa bei Hymnis-

und Synephebi eine Vorstellung machen (vgl. Rib-

beck zu den betreffenden Stiicken und R. Dicht.

12 127ff.; wertlos Schluter De Caec. Stat, fabu-

laram fragmentis, Progr. Andernach 1884). Menan-

ders 'Yxoflofoftatos rj "Aygoixog hat eine gewisse-

Ahnliohkeit mit seinen (d. h. Terenz) Adelphen

taminiert habe, will Leo a. a. 0. daraus schliessen, 10 besessen, eine grossere Plociuin mit der ebenfalls

dass Terenz Andr. 18 den Gegnern der Conta-

mination nur das Muster des Naevius, Plautus und

Ennius vorhalt; ein Argumentum es silentio. Und

gerade die Abkehr des Terenz von den Griechen

in einem andem wesentlichen Punkte mag auf

eine Neuerung des C. zuriickgehen: die Loslflsung

des Prologs vom Stiicke, ran ihn zur ErOrterung

personlicher Angelegenheiten und zur Polemik

gegen die adversarii zu beniitzen , wird Terenz

durch Terenz uns bekannten Hecyra Apollodors;

naheres iiber den Inhalt des ersteren Stuckes,

zum Teil recht hypothetisch, bei Grauert Hist,

u. philol. Analekten, Munster 1883, 75ff. (vgl.

RitschlParergap.XIVf.). RibbeckAgroikosll,

uber den des letzteren Gellius a. a. 0. Das Lob,

das die alten Kunstrichter dem Inhalt der Stiicke

des C. spenden, wird auf die Form nicht ausge-

dehnt, Cicero stellt den Insubrer als mains auetor

dem C. abgesehen haben, dem er auch in Einzel- 20 latinitatis in Gegensatz zu Terenz (ad Att. VII

heiten manches verdankt (z. B. Adelph. 985 oj

Caec. frg. 91 ; Phorm. 686 Caec. frg. 215; Andr.

770 Caec. frg. 225). Cber das Verhaltnis des

C. zu seinen Originalen in Einzelheiten zu ur-

teilen, ermoglicht uns das interessante Kapitel des

Gellius II 23, in dem grossere Partien aus der

Komoedie Plocium mit dem menandrischen Ori-

ginal verglichen werden. Dass in der Cbertragung

das simplex, die elegante Einfachheit des attischen

3, 10), charakterisiert ihn und Pacuvius als male

loeutos (Brut. 258) und citiert ihn verhaltnis-

massig nicht haufig (Kubik Dissert, phil. Vindob.

I 314ff.). Thatsachlich ist die Sprache des C.

weit altertiimlicher als die des Terenz (s. die zum

Teil nur auf conjecturalen Lesarten beruhenden

Zusammenstellungen in Engelbrechts Studia,

Terentiana, Wien 1883, 78); nur ein Kennzeichen

dieses Archaismus ist die grosse Freiheit in der

Dichters, verloren gegangen ist, muss man Gellius 30 Abstractbildung(pwZmiias 5h,Jneptitudo 61, com-

zugestehen. Auch die unappetitliche Zufiigung an

einer Stelle (frg. 158ff.) ist nicht geschmackvoll,

selbst wenn die Anwendung des gleichen Scherzes

bei Plautus (Asin. 894ff.) es glaublich erscheinen

lassen sollte, dass er auch Attikern nicht fremd

gewesen ist. Am wenigsten befriedigt die Wieder-

gabe der allgemeinen Betrachtungen frg. 169ff.;

hier besteht Gellius Urteil iiber die Leistung des

C. trunea quaedam ex Menandro dicentis et

memoramentum "166 nur bei C). Auch sonst fehlt

es nicht an Eigentumlichkeiten in Wortform und

-gebrauch: &rai Xeyofieva sind deinte.grare (nomen

virginis) 255, dibalare 249, profluia fides 30,

reluere im Sinn von .wieder einlOsen' 105, die

Nominativbildungen immemoris masc. 31 , uter

= uterus 94; aus altem adprobe hat C. die Hypo-

stase adprobus 228 geschaffen, die merkwiirdige

Wendung operis remex 274 hat ihm Cicero de

consareinantis verba tragici tummis zu recht. 40 orat. II 40 nachgebraucht. Was schliesslich die

Aber im iibrigen hat Gellius zu Ungunsten des

rOmischen Dichters iibertrieben. Die Hauptstelle

(frg. 142ff.) iibertrifft Menanders Trimeter nicht

nur durch die kunstvollen, an Plautus (z. B. Bacch.

640ff.) erinnernden, von Terenz Eintonigkeit vor-

teilhaft abstechenden Rhythmen (erst, was bisher

verkannt ist, anapaestische, dann trochaeische Lang-

verse, darauf Kretiker mit Senaren und kurzen

trochaeischen Gliedern untermischt), sondern auch

Metrik des C. angeht, so zeigt er die bekannten

Haupterscheinungen der archaischen Prosodie ; an

Versarten finden sich, von dem oben besprochenen

Canticum und einigen baccheisch-kretischen Bruch-

stiickchen (117. 276; ganz unsicher 108f.) abge-

sehen, nur die iiblichen stichischen Formen der

iambischen und trochaeischen Verse. Dass er

Clauseln wie Terenz auch imBeginn von lyrischen

Stellen anwendete, berichtet Varro bei Ruflnus

durch die .
Lebendigkeit der Schilder.ng, der 50 GL VI

.
566 V.1 . W. S T eufTel ^ci^Statius,

Pantoffelheld fahrt "seine energische Eheliebste

sprechend ein und weckt so im Horer eine viel

lebhaftere Vorstellung als das griechische Original

mit seiner Objektivitat. Anderswo beweist da-

gegen das Criterium, dessen sich Leo a. a. O. lOlff.

in ausgiebiger Weise fur Plautus bedient hat, engen

Anschluss an das Original: wenn frg. 259ff. genau

zu Euripides frg. 269 N.« stimmen, so ist der

attische Komiker das Zwischenglied , wie schon

Pacuvius etc., Progr. Tubingen 1858. [Skutsch.j

26) T. Caecilius nennen Hss. des Livius (IV

7, 1) einen der Milit&rtribune mit consularischer

Gewalt vom Jahre 310 = 344. Die richtige Les-

art ist vielmehr T. Cloelius.

27) T. Caecilius, primi pili centurio im Heer

der Pompeianer, fiel bei Ilerda 705 = 49 (Caes.

b. c. I 46, 5).
[Mfinzer.]

28) Caecilius Aemilianus, der Statthalter der

Meineke Fre Com. IV p. 709 gesehen hat. Und 60 Baetica gewesen war, wurde auf Caracallas Befehl

von jener Mischung der griechischen Farben mit

den rOmischen, die Plautus liebt, haben wir bei

C. nur ganz geringe Spuren, so die eaterva gla-

diatoria frg. 38, wahrend eiecit me ex hoc decuria

frg. 15 (vgL Plaut. Pers. 143) und silicernium frg. 1 22

nur im Wort latinisiert sind. Vom Gang der

Handlung konnen wir uns nur beim Hypoboli-

maeus oder Subditivos, der hochst wahrscheinlich

getotet/weil er das Orakel des Hercules Gadi-

tanus befragt hatte (Dio LXXVTI 20). [Groag.]

20) Sex. Caecilius Africanus, rOmischer Jurist.

Der voile Name begegnet nur einmal bei Ulpian

(Dig. XXV 3, 3, 4), sonst heisst er Africanus (so

stets in den Inscriptionen der Digesten und Dig.

XXXVDJ 17, 2, 8) oder (Sex.) Caeeilius (vgl.

Nr. 24). Seine Lebenszeit fallt in die Mitte des

2. Jhdts. n. Chr. Man halt ihn mit Recht fur
einen Zeitgenossen und Schiiler Lilians: ersteres

wird durch Dig. XXV 3, 3, 4 (wo ihm Lilian ein

Responsum erteilt) und Dig. XXX 39 pr. (wo ihn
Lilian citiert; vgl. Mommsen Ztschr. f. R.-G.

IX 92, 30) erwiesen, letzteres durch das Verhalt-

nis seiner Quaestionen zu dem grossen Meister
glaubhaft gemacht (vgl. KarlowaI712f. Kriiger
177. Buhl IuL I 68f.). Natflrlich muss er dann
jiinger als dieser gewesen sein. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach ist er auch der bei Gellius
XX 1 erwahnte Sex. C. (in disciplina iuris atque
in legibus popuii Bomani noscendis interpre-

tandisque seientia usus aueioritateque inlustris),

der mit dem Rhetor Favorinus fiber das Zwolf-
tafelgesetz disputiert : wenigstens lasst sich nichts

Stichhaltiges gegen diese Verselbigung sagen (vgl.

Zimmern I 851, 10. KarlowaI177. Kriiger
177, 25. Buhl IuL I 68 und fiir die Abfassungs-
zeit der Noctes Atticae Teuffel § 365, 5); dafilr

aber, dass Africanus die Quelle dieses Kapitels
des Gellius gewesen sei (Dirksen Hinterl. Schr.

I 63) lasst sich nichts anfuhren.

Africanus Hauptwerk sind seine Quaestiones
in neun Buchern (Ind. Flor. XVI; Fragmente bei

Lenel Pal. I 2ff.; frg. 2—122). Die Materien
scheinen willkiirlich geordnet zu sein: unsere
Bruchstiicke , die sowohl das Civilrecht wie das
Edictsrecht umfassen, deuten auf keines der be-

kannten Rechtssysteme (vgl. Lenel Pal. I 1, 2.

Buhl Ztschr. 193; ltd. I 84f. Kriiger 178; die

Ansicht von Voigt Abh. d. sachs. Ges. d. W.
Vn 343, dass den Quaestionen das System des

Q. Mucius Scaevola zu Grunde liege, ist, wie
Buhl und Kriiger dargethan haben, unhaltbar).

Tiber die Abfassungszeit lasst sich nichts weiter

mit Sicherheit ermitteln, als dass dem Africanus
eine erst von Lilian in das Edict eingefiigte

Clausel bekannt war (Naheres s. bei Buhl Ztschr.

n 198f.; Iul. I 85. Kriiger 179; die weiteren.

von Buhl und Fitting Alt. d. Schr. 15 ver-

suchtenAnsatzemussenzweifelhaftbleiben). Gegen
die Behauptung von Kalb (Roms Juristen 66f.),

dass die Quaestionen des Africanus den Compi-
latoren Iustinians nur in einer aus der Zeit des

Modestinus stammenden Cberarbeitung vorgelegen

batten, wendet sich mit gutem Recht Schulze
(Ztschr. d. Sav.-Stftg. XII 114ff.). Die Quaestionen
weisen die herkommlichen Merkmale dieser Lit-

teraturgattung (vgl. Bd. I S. 573. Kriiger 132f.

!

KarlowaI 669. Mommsen Ztschr. f. R.-G. IX
93f. Buhl Ztschr. 186ff.; Iul. I 72ff.) in reichem
Masse auf (Nachweise bei Buhl a. a. 0.). Die
Darstellung aber ist eine eigenartige: in den
meisten uns erhaltenen Bruchstftcken tragt der
Verfasser die darin niedergelegten Meinungen und
Entscheidungen nicht als seine eigenen, sondern
als die eines ungenannten Juristen vor (respondit,

ait, dieebat, negavit, existimat, putat, inquit,

notat: s. frg. 7; 8, 1; 9 Abs. 2; 12; 13; 14; 22; (

24 Abs. 1 pr. 2. Abs. 2 pr. 5; 25 Abs. 1 pr. 1.

2; 27 Abs. 1. 2; 28, 1. 2; 29, 1; 30; 31; 32;
34 pr. 1; 37 Abs. 1. 2 pr.

;
42 pr. 1. 2; 48, 3.

9. 12; 49; 51 pr. 1; 54*pr.
;
60 pr. 1; 61 pr.;

63 pr. 1. 2; 64; 71; 72 pr. 1. 2. 3; 73; 75;
76: 77.; 79 pr. 1; 81, 2: 82 pr. 2. 4. 5: 85?
87 pr. 1. 2. 3; 88 pr. 1. 2 ; 89 pr. 1. 2; 90 pr.;

92 pr. 1; 93; 95 Abs. 1. 3; 97; 100 Abs. 1. 2,

1; 102 Abs. 1, 3. Abs. 2; 104; 107 pr.; 109;
110 pr. 1. 5. 8. 9; 111 pr.; 112 pr.; 113- Abs. 1.

2; 114; 115 pr. 1; 116; 117, 1; 118 pr. 1; 121
pr. 1. 3; 122), in anderen Stellen finden wir die

indirecte Rede ohne ein solches leitendes Verbum
(frg. 9 Abs. 1; 10; 25 Abs. 2; 33, 1; 36; 39;
41 pr.; 46; 48, 13. 14; 62; 80; 95 Abs. 2; 98;
102 pr. 1. 2). Sicherlich hatte Africanus in einem
uns verlorenen Teile seines Werkes angegeben,

I von wem diese Entscheidungen herruhrten. Aber
auch so konnen wir dariiber kaum im Zweifel

sein : wenn Africanus es fiir der Muhe wert hielt,

neun Biicher mit den Meinungen eines andern
zeitgenossischen Juristen zu fallen, so musste dies

schon einer sein, der die Augen aller auf sich

gezogen hatte. Und als solcher kann um die

Mitte des 2. Jhdts. nur einer in Betracht kom-
men: Salvius Iulianus. Innere wie aussere Grunde
unterstatzen diesen Wahrscheinliehkeitsschluss

:

) spatere Schriftsteller fahren Aussprflche, die wir
in den Quaestionen lesen, auf Lilian zurfick, der
iustinianische Jurist Dorotheos nennt (in den Scho-
lien zu den Basiliken) geradezu Lilian als Subject
zu dem ait, respondit u. s. w. Ausfuhrlichere

Begriindung s. bei Buhl Ztschr. 194ff.; Iul. 77ff.

Schulin Ad Pand. tit. de orig. iur. lOff. Momm-
sen Ztschr. f. R.-G. IX 90ff. Karlowa 713. Krii-
ger 177, 26. Gegen diese Annahme spricht weder,

dass Lilian bisweilen mit Namen genannt ist (frg.

< 6; 24 Abs. 2, 1; 81, 4; 108; 121 pr.; vgl. Momm-
sen 91, 28), noch dass verhaltnismassig wenige Aus-
spniche in den Quaestionen begegnen, die wir auch
in den Fragmenten von Lilians Digesten nachweisen
konnen (Buhl Ztschr. 196; Iul. 79). tlberhaupt ist

es nicht wahrscheinlich, dass Africanus sein Mate-
rial aus den Schriften desMeisters, sondern erscheint

es aus den miindlichen Unterweisungen und Erorte-

rungen von Rechtsfallen entlehnt zu haben : es ist

in dieser Hinsicht bezeichnend, dass sich in den
Quaestionen niemals ein dem ait, respondit (u. s. w.)

paralleles scribit flndet (vgl. Buhl Ztschr. 187;
Iul. 77ff. Mommsen 93f.). Aber die Quaestionen

des Africanus sind nicht bios Referat. Nicht
nur dass der Verfasser bisweilen Zusatze, nahere
Ausfuhrungen oder abweichende Ansichten hin-

zufugt (z. B. frg. 27; 46; 62; 75; 100 Abs. 1.

2; 109; 110, 7): es finden sich auch eine nicht

unbetrachtliche Anzahl von Stellen, in denen
er in der ersten Person (puto, existimo und dergl.

frg. 16; 24, 3; 29 pr.; 45; 46; 48, 2; 52 pr.;

53 ; 54, 1 ; 55 (ego existimabam)
; 56, 2 ; 67 pr.

;

70; 81, 3. 5; 99; 100 Abs. 1. Abs. 2, 1; 101;

103) oder ohne weiteres in directer Rede spricht

(frg. 2-5; 8 pr.; 11; 15—22; 24 Abs. 2; 26;
38 pr. 2; 35; 44; 48 pr. 1. 4. 5—8. 10. 11. 15;

52, 1-3; 56 pr.; 57—59; 61, 1; 65; 66; 67,

2; 68; 69; 74; 78; 81, 5; 82, 1; 83; 84; 86;

89, 3; 90, 1; 91; 94; 101 pr.; 105; 106; 107,

1; 108; 110; 111, 1; 112, 1; 117; 119; 120;

121, 2). Es ist wohl mOglicli, dass auch in diesen

Fragmenten manche Ansicht Lilians enthalten ist,

und dass die Compilatoren Iustinians hier oft-

mals den wahren Thatbestand entstellt haben
(z. B. durch Streichung von inquit, vgl. Momm-
sen 91, z. B. frg. 92, 1; 100 Abs. 1, wo das in-

quit oder ait ohne weitere Anderungen hatte weg-
gelassen werden kOnnen; namentlich sind auch
solche Stellen verdachtig, in denen directe und
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indirecte Rede abwechseln). Aber dass dies tiberall

der Pall sein sollte , ist wenig glaubhaft : dazu

sind derartige Stellen zu haufig. Bin allgemeines

Merkmal fur eine Auseinandersetzung zwischen

Inlian und Africanus haben wir nicht, und fur

die Prufung der einzelnen Stellen, die auch nur

in wenigen Fallen zu einem sichern Ergebnis fiihrt,

ist hier kein Raum, so dass wir auf eine Ent-
scheidung, wie viel von dem angefuhrten Material

dem Iulian gebiihrt, verzichten miissen.

Ausser den Quaestionen wird noch eine Schrift

von Africanus Epistulae in mindestens zwanzig
Buchern erwahnt, aus der nur ein Citat durch

Iulian erhalten ist (Dig. XXX 39 pr. : Africanus
libro vicesimo episttdarum apud lulianum quae-

rit, Lenel Pal. I 1; vgl. Mommsen Ztschr.

f. R.-G. IX 92, 30. Buhl Ztschr. 181 ; Iul. 69, 2.

Kriiger 179, 36). Man hat hiergegen geltend

gemacht, dass ein Citat des augenscheinlich jiinge-

ren Zeitgenossen bei Iulian, wenn auch nicht

unmOglich, so doch unwahrscheinlich sei. Aber
die positiven Erklarungen, welche man den an-

•gefiihrten Worten gegeben hat (Zimmern 351,

8. Pitting Alter d. Schr. 15: Antwort Iulians

auf eine briefliche Anfrage des Africanus; Kar-
lowa 714: Africanus im Anschluss an eine Mei-

nung Iulians), sind sprachlich nicht zu rechtfer-

tigen: vgl. Kalb Roms Juristen 70, 2, dessen

eigener Meinung (Africanus im Anschluss an ein

Werk Iulians, das den Titel Epistulae fiihrte)

cntgegensteht, dass ein solches zwanzig Biicher

starkes Werk des bekanntesten Iuristen bei den

Spateren doch sicherere Spuren hatte hinterlassen

miissen. Die weitere Vermuttmg von Kalb, dass

die in den Digesten excerpierten Quaestiones des

Africanus als eine Verarbeitung jener Epistulae

des Iulian aufzufassen sei, steht so sehr in der

Luft, dass sie auf sich beruhen kann.

Ob Africanus noch andere Schriften hinter-

lassen hat, muss zweifelhaft bleiben. Mommsen
(92, 29) hat auf Grand von frg. 123. 127—129
eine Schrift de adulteriis vermutet, weil Erorte-

rungen ilber iudicia publica den Digesten Iulians

und uberhaupt der Quaestionenlitteratur fremd
gewesen seien. Aber schon Buhl (Ztschr. II

181, 1) hat auf die Unrichtigkeit dieser Voraus-

setzung hingewiesen (vgl. Lenel Pal. I 483 frg.

832. 833); auch einer Einreihung dieser Stellen in

die Epistulae wurde gewiss nichts im Wege stehen.

Noch weniger liisst sich fur die Existenz zweier

Schriften de fideicommissis und ad SC. Tertullia-

num, welche Mommsen aus frg. 130 und 126
entnehmen will, anfuhren.

Neuere Litteratur: Zimmern Gesch. d. R.

Privatrechts I 350. Rudorff R. R. G. I 176.

Teuffel in Paulys R -E. I 2 510 ; R. L.-G. § 360, 3.

Karlowa R. R. G. I 711. Buhl Ztschr. d. Sav.-

Stftg. II 180ff. ; Salvius Iulianus I 67fi. Kriiger
Quell, und Litt. d. B. R. 177ff. [JOrs.]

30) Caecilius Agricola, gehorte zum KTeis des

Plautianus, wurde nach dem Sturze des letzteren

(im J. 205 n. Chr.) zum Tode verurteilt und starb,

indem er sich die Adern Offnete; novr\qia Si xal

aaslyda ovdsvd; ar&gw^wr Ssvtsqo; wr. Dio ep.

LXXVI 5, 6. [Stein.]

81) P. Caecilius Allenius Faustus Maximus
Severianus, Consul (suffectus) in unbekanntem
Jahre. CIL VI 1362. [Groag.]

32) Caecilius Argicius Arborius s. Arborius
Nr. 1.

33) Caecilius Aristo, eurfator) oper(um) pu-
blficorum) im J. 214 n. Ch. (CIL VI 31338 a).

Statthalter von Bithynien im J. 218 (Dio LXXVIII
39, 5). Seine Gemahlin war in den Acta ludorum
saecularium vom J. 204 (IV 14, Ephem. epigr.

VIH p. 288) genannt (dass hier hOchstens Prauen
von Rittern genanut seien, wie Mommsen ebd.

p. 300 meint, lasst sich doch kaum erweisen, da
gerade die ersten Zeilen teils grosse Lucken, teils.

Namen bisher unbekannter PersOnlichkeiten auf-

weisen). • [Groag.]

34) Caecilius Balbinus, unrichtige Namens-
form fur Caelius Balbinus bei Vict. Caes. 26, 7.

27, 6. S. unter D. Caelius Calvinus Balbinus.

[Stein.]

35) Unter dem Namen Caecilius Balbus wird

von Ioannes Saresberiensis in seinem 1159 ab-

gefassten Policraticus III 14 ein langeres Apo-
phthegma citiert (ohne Buchtitel) ; von den weiter-

hin in demselben Kapitel des Policraticus erzahlten

Anekdoten findet sich eine auf einem aus dem
14. Jhdt. stammenden Pergamentblatte der Ham-
burger Stadtbibliothek (vgl. Ch. Petersen Ver-

handl. Philol. Versamml. Cassel 1844, 109) wieder-

gegeben mit der Beifiigung Cecilius balbus I. 3
de nugis philosophorum, und in einer von Lin-
denbrog excerpierten Apophthegmen- und Sen-

tenzensammlung (schedae Lindenbrogianae, ex vet.

ms. lib. sententiarum, abgedruckt bei Wclfflin
Caec. Balb. p. 13ff.) war drei (von siebzehn) Anek-
doten, die mit Ioann. Saresb. policr. V 17 und
III 14 ubereinstimmen, beigeschrieben Caecilius

Balbus lib. Illlde nug. Philosophor. bezw. Libr. 3
und Ex lib. Ill, wonach Lindendrog das Ganze
mit fragmenta Caccili Balbi de nugis philoso-

phorum iiberschrieb. Aber ein solches Buch des

C. B. hat nie existiert, sondern die angefuhrten

Stellen geben samtlich mit den Worten de nugis
philosophorum den Policraticus als ihre Quelle an,

da dieses Werk sehr haufig nach seinem Neben-
titel de nugis eurialium et vestigiis philoso-
phorum abgekiirzt als de nugis philosophorum
citiert wird ; audi der Name Caecilius Balbus ist

diesem Werke entnommen, indem er falschlich

statt auf das Apophthegma auf die nachfolgenden

Anekdoten bezogen wurde.

Fiir die Entstehungsgeschichte dieses Irrtums

ist wichtig die Thatsache, dass Ioannes Walensis

(t 1285; vgl. fiber ihn V. Rose De Aristot. libr.

ordine et auctoritate [1854] 248), der den Policra-

ticus oft unter dem Titel de nugis philosophorum
citiert, das Apophthegma des Caecilius Balbus zwei-

mal anfiihrt, einmal (communiloqu. I 8, 2) in der

Form Et Poli. li. IIIc. XIIIEgregie inquit Cecilius

Balbus u. s. w., das andre Mai (breviloqu. II 4) et

ideo ait Celius Baldus prout legitur li. Ill de

nugis philosophorum u. s. w. Diese letztere Citier-

| weise hat namlich schon bei mittelalterlichen Be-

nutzern des Ioannes Walensis dahin gefuhrt, samt-

liche unter dem Titel de nugis philosoplwrum

angefuhrte Stellen mit dem Autornamen Caecilius

Balbus zu versehen, bis der so gelaufig gewordene

Titel dann zuweilen auch solchen Stiicken mittel-

alterlicher Spruchsammlungen vorgesetzt wurde,

die nicht aus Ioannes Saresberiensis stammten.

Dieser Sachverhalt ist durch A. Reiffer-
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scheid (Rh. Mus. XVI 1861, 12ff.) und Val. Ro s

e

(Hermes I 1866, 394ff.) festgestellt und damit
eine Hypothese von E. WoTfflin beseitigt worden,

die aus Caecilius Balbus einen verschollenen Schrift-

steller des 1 . Jhdts. der Kaiserzeit machte. Wolff-
lin veroffentlichte im J. 1855 eine lateinische

Sammlung prosaischer Sprfiche und Sentenzen, die

uns in Ausziigen verschiedenen Umfanges einerseits

(0) in einer ehemals Freisinger Hs. (jetzt Monac.
6292 saec. X) , andererseits — kurzer (<p) — in

mehreren Pariser Hss. vorliegt (Caecilii Balbi de

nugis philosophorum quae supersunt. E codicibus

et auctoribus vetustis eruit, nunc primum edidit,

commentario et dissertatione illustravit Eduardus
Woelfflin, Basileae 1855; vgl. dazu die zustim-

mende Besprechung von J. Maehly Jahrb. f.

Philol. LXXI 459ff. und die Polemik zwischen H.
Diintzer und Wolfflin ebd. 654ff.LXXIII 188ff.

554ff.). Da sich einige der in dieser anonymen
Sammlung iiberlieferten Ausspriiche auch in den
schedae Lindenbrogianae finden, glaubte Wolff-
lin den dort vorkommenden Namen des Caecilius

Balbus auf die ganze von ihm edierte Sammlung
beziehen zu dttrfen und kniipfte daran Unter-

suchungen uber Zeit und Eigenart dieses ver-

meintlichen Autors, auf die hier um so weniger
eingegangen zu werden braucht, als WOlfflin
seine Ansicht auf Grund der Reifferscheidschen
Abhandlung selbst vollstandig preisgegeben hat

(Rh. Mus. XVI 1861, 615f. und in dieser R.-E.

12 2244f.). Der Name Caecilius Balbus bleibt

auf die eine Stelle des Ioannes Saresberiensis be-

schrankt, wenn auch die Frage, wie dieser zu

dem Namen kam, noch nicht endgiiltig gelost ist

;

Reifferscheid (a. a. O. 16ff.
;
dagegen Wolff -

lin ebd. 616f.) vermutet, dass darin der will-

kiirlich umgestaltete Name des jiingeren Plinius

i
Caecilius Plinius Secundus) stecke, in dessen

'anegyricus auf Traian sich so starke An-
klange an die Stelle des Policraticus finden, dass

diese allenfalls ein freies Citat daraus darstellen

konnte.

Was die einst falschlich mit dem Namen des

Caecilius Balbus in Verbindung gebrachte Sen-

tenzen- und Apophthegmensammlung anlangt, so

ergiebt sich fur ihre Entstehungszeit ein Ter-

minus ante quem daraus, dass um die Mitte des

9. Jhdts. der Ire Sedulius in die von ihm herruhrende

Excerptensainmlung der bekannten Hs. von Cues

an der Mosel (C 14 saec. XII) den kiirzeren Aus-

zug (q>) aus dieser Sammlung fast vollstandig auf-

genommen hat, sowie dass die aus derselben Zeit

herrahrenden Collectaneen des Heiric von Auxerre

(cod. Paris. 8818 saec. XI u. a., s. L. Traube Rh.
Mus. XLVII 1892, 561) diesen Auszug <p ganz

enthalten (s. L. Traube O Roma nobilis 73ff. =
Abhdl. Akad. Munchen XIX 2, 369ff.). Damit
wird der Ursprung der Originalsammlung, aus der

$ und <p Excerpte sind, jedenfalls noch ins spatere

Altertum hinaufgeruckt ; im wesentlichen war es

eine lateinische Bearbeitung eines griechischen

Florilegiums, die aber an einer Reihe von Stellen

aus Publiliussammlungen (s. Publilius Syrus)
interpqliert war; vgl. W. Meyer Die Sammlungen
der Spruchverse des Publ. Syrus (Leipzig 1877) 44
— 46. J. Scheibmaier De sententiis quas

dicunt Caecilii Balbi, Diss. Munchen 1879; kein

Gewinn fiir Caecilius Balbus ergiebt sich aus

O. Friedrichs Ausgabe des Publilius Syrus (Be-

rolini 1880) p. lOff. 81ff. [Wissowa.]

36) Q. Caecilius Bassus. liber seine Anfange
liegen zwei abweichendeBerichte vor. Der eine steht

nur bei Appian (b. c. Ill 77. IV 58) : im J. 707 = 47
habe Caesar die Statthalterscnaft von Syrien

seinem jungen Verwandten Sex. Caesar iibertragen

und ihm als erfahrenen Berater, besonders fiir

den Partherkrieg, den C. beigegeben ; indes Sextus

habe dessen Ratschlage nicht beachtet, ihn selbst

schimpflich behandelt und sei von seinen Soldaten,

die sich deshalb emporten, erschlagen worden;
daraufhin habe C. aus Furcht vor der Rache des

Dictators gemeinsame Sache mit den Meuterern

gemacht. Den Ubergang von dieser Version zu

der zweiten bilden bei App. HI 77 die Worte

:

wds fAev riot hsqI tov Baooov doxei, Alfiowt de

xtk. Hier hat Perizonius an Stelle des Aij}a>vt

den Namen des T. Livius eingesetzt (Peter Rell.

hist. Rom I p. CCCLXVI. E. S chwartz o. Bd. II

S. 226), wahrend neuerdings WachsmuthEinl.in
d. Stud. d. alten Gesch. 144, 3 und Kornemann
Jahrb. f. Phil. Suppl. XXH 651 die Uberlieferung

verteidigen und an L. Scribonius Libo denken. Je-

denfalls ist die Darstellung dieser Quelle glaub-

wiirdiger, als die erste. Denn sie findet sich

auch bei Autoren, die nicht von Livius abhangen,

sie hat eine grossere innere Wahrscheinlichkeit,

und die Art, wie Cicero beim ersten Auftreten

des C. von ihm spricht (Herbst 708 = 46, ad fam.

XII 18, 1 iste neseio qui C. B.), pijsst viel besser

auf einen unbekannten Abenteurer, als auf einen

erprobten caesarischen Officier. Demnach war

C. ein rOmischer Ritter, der im Biirgerkriege unter

Pompeius gefochten und sich nach dessen Nieder-

lage nach Tyros gerettet hatte. Hier kniipfte

er insgeheim mit alten Parteigenossen und mit

Mannschaften der Garnison Verbindungen an,

wurde festgenommen , aber wieder losgelassen.

Nun verbreitete er das Geriicht, Caesars Gegner

hatten im africanischen Kriege gesiegt und ihn

selbst mit der Provinz Syrien belehnt, und erhob

offen die Fahne des Aufruhrs. Zwar wurde er

zuerst von Sex. Caesar besiegt , aber er zog dessen

Truppen auf seine Seite, und sie ermordeten ihren

Peldherrn (Cic. Deiot. 25. Schol. Ambros. z. d. St.

p. 373 Or. Liv. ep. CXIV. App. Dio XLVII
26, 3—7). C. folgte den Truppen, die Caesar

treu blieben, bis nach Kilikien, setzte sich dann
< in Apamea fest und verstarkte sich auf jede Weise,

so dass er bald fiber zwei Legionen gebot (Dio

c. 27, 1. Strab. XVI 753. Jos. ant. XIV 268;

bell. I 216). Er behauptete sich gegen C. An-

tistius Vetus, der ihn belagerte, erhielt Hiilfe

von einem Araberhauptling Alchandonios oder

Alchaidamnos und sogar von dem Partherkonige

Pacorus (Cic. ad Att. XIV 9, 3. Dio c. 27, 2—5.
Strab. a. 0.) und scheint auch in Cnterband-

lungen mit Deiotaros von Galatien eingetreten

i zu sein (Cic. Deiot. 23). Jetzt ruckte aber der

neue von Caesar gesandte Statthalter Statius

Murcus mit drei Legionen gegen Apamea, mit

ihm vereinigte sich sein bithynischer College Mar-

cius Crispus an der Spitze einer ebenso starken

Macht, und beide begannen die Stadt zu belagern

(App. Dio Strab. Joseph, aa. 00.). Auch nach-

dem in Rom Caesar unter den Dolchen der Ver-

schworenen gefallen war, liessen sie davon nicht
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ab, woraufhin naturgemass die Partei der MOrder
den C. zu den Ihrigen rechnete (Cic. ad fani. XI
1, 4; Phil. XI 32). Urn die Wende des Jahres
710 = 44 erschien C. Cassius als Propraetor in

Syrien ; das Belagerungsheer erkannte ihn als

Ftihrer an, C. weigerte sieh dessen, aber seine
Truppen erklarten sich fiir Cassius (Cic. ad fam.
XII 11, 1. 12, 3. Dio e. 28, 1. App. IV 58. Jos.

ant. XIV 219 ; bell. I 272). Unter dessen Befehl
einigten sich dadurch samtliche syrischen Legionen

;

C, der nicht unter ihm dienen wollte, wurde von
ihm ungekrankt entlassen (Dio 28, 4) und hatte
seine Eolle ausgespielt. [Miinzer.]

37) Caecilius Capella, Christenverfolger, derbei
der Eroherung von Byzanz durch Severus (196 n.

Chr.) umkam. Tertullian. ad Scap. 8. [Groag.]

38) Caecilius Celer, bald nach Domitians Tod
(18. Sept. 96 n. Chr.) von M. Aquillius Regulus
angegangen, um ihn mit Plinius zu versohnen
(Plin. ep. 15, 8). An denselben ist vielleicht

ep. VII 17 (defer* suo) gerichtet. [Stein.]

39) L. Caecilius L. f. Celer Rectus, Quaestor
von Baetica, Volkstribun, Praetor (CIL II 190
Olisipo).

40) L. Caecilius L. f. Gilo, quattuorvir afedi-
liciaj pfotestate) in Comum, setzte sich, seinen
Sohnen (?) L. Caecilius L. f. Valens und P. Cae-
cilius L. f. Secundus und seiner contubernalis
Lutulla Picti f. die Grabschrift CIL V 5279.
Momm sen erblickte in ihm den leiblichen Vater
des jungeren Plinius und in P. Caecilius Secundus
diesen selbst (Herm. Ill 601). Doch giebt er

jetzt selbst zu, dass auch L. Caecilius Secundus
(Nr. 115) als Plinius Vater angesehen werden konne.
Die letztere Annahme ist zwar gleichfalls unsicher,
aber noch eher zu billigen, weil die Beziehung
von CIL V 5279 auf die Familie des Plinius zu
bedenklichen Schlttssen bezuglich der Mutter des-

selben fiihrt. Uberdies spricht die Wahrschein-
lichkeit dafiir, dass Plinius vor der Adoption C.
Caecilius Secundus hiess, da er sonst nach dem
Gebrauche seiner Zeit auch das friiher gefiihrte

Praenomen nicht aufgegeben hatte (vgl. z. B. den
Namen seines Zeitgenossen M. Eppuleius Proculus
Ti. Caepio Hispo u. v. a.). [Groag.]

41) Q. Caicilius Cisiacus Septieius Pica
Caieilianus, procurfator) Augustorfum) et pro
leg(ato) provincial Raitiai et Vindelicfiai) et

vallis Poenin(ai), augur, flamen divi Aug(usti)
et Romai, CIL V 3936 = Dessau 1348. Die
Augusti, deren Procurator er war, sind wohl Kaiser
Marcus und Verus. Vgl. Mommsen Eph. epigr.
IV p. 519f. 0. Hirschfeld S.-Ber. Akad. Berl.

1889, 430f. [Stein.]

42) Caecilius Classicus, aus Africa, homo foedus
et aperte malm, Proconsul der Baetica in dem-
selben Jahre, in welchem Marius Priscus den Pro-
consulat von Africa bekleidete. Seine Verwaltung
war hart und schlecht ; doch kam er der Anklage
durch zufalligen oder freiwilligen Tod zuvor. <

Nichtsdestoweniger bestand die Provinz auf der
Anklage auch des Toten und seiner Helfershelfer.
Sie wurde im J. 99 (so Asbach Bh. Mus. XXXVI
1881, 39ff.) von Plinius d. J. und Lucceius Albinus
vertreten, denen es gelang, des C. Schuld zu er-

weisen. In den Process waren auch die Gattin
des C, Casta, seine Tochter und sein Schwieger-
sohn Cluvius Fuscus verwickelt, die jedoch samt-

lich freigesprochen wurden. Plin. epist. Ill 4.

9. VI 29, 8. [Groag.]

43) C. Caecilius Cornutus, Volkstribun 693
= 61 und Anhanger der Senatspartei (als Pseudo-
eato bezeichnet von Cic. ad Att. I 14, 6), vielleicht

der 695 = 59 erwahnte C. Caecilius (Cic. Flacc.

89), Praetor 697 = 57, verwandte sich damals
fiir Ciceros Riickkehr aus dem Exil (Cic. p. red.

23) und war im Jahre darauf Statthalter von
I Bithynien (Munzen von Amisus Borghesi Oeuvres
I 463. Catal. of greek coins, Pontus u. s. w. 21).

44) M. Caecilius Cornutus: Der Gentilname
ist zwar hei diesem und bei dem Folgcnden nicht

ausdrucklich fiberliefert, kann aber als gesichert

betrachtet werden. M. Cornutus ist vielleicht

Vater von Nr. 48, hatte die Praetur bekleidet

und war spater Legat im Bundesgenossenkriege
(Cic. Font. 43). Als Anhanger Sullas ware er

nach der Riickkehr des Marius und Cinna 667 = 87
I deren Rache zum Opfer gefallen, wenn ihn nicht

eine List seiner Sclaven gerettet hatte ; sie gaben
ihn namlich fur tot aus (App. b. c. I 73. Plut. Mar.
43, 9), und er entkam nach Gallien (Plut.).

45) M. Caecilius Cornutus steht gewiss in ver-

wandtschaftlichem Zusammenhang mit den beiden
Vorhergehenden. Er war Praetor urbanus 711 = 48
und ubernahm die Vertretung der Consuln, als

diese beide gegen Antonius ins Feld riickten und
besonders, als der unerhorte Fall eintrat, dass

i sie beide fast gleichzeitig den Tod fanden (Cic.

ad fam. X 12, 3. 16, 1; Phil. XIV 37. Val. Max.
V 2, 10). Wenige Monate spater, als Octavian
sein Heer gegen Rom fiihrte und die Truppen
in der Stadt zu ihm iibergingen, legte Cornutus
selbst Hand an sich (App. b. c. Ill 92). Uber
seine Nachkommen vgl. Hula Arch.-epigr. Mitt.

XV 28. Mommsen Eph. epigr. VIII p. 304.
Hiilsen ebd. p. 318. [Miinzer.]

46) M. (Caecilius) Cornutus, frater Arvalis in den
Jahren 733 = 21 und 734 = 20 v. Chr. (Ephem.
epigr. Vni p. 316 Acta Arvalium). Wohl Sohn
von Nr. 45. Beziiglich der Zeitbestimmung vgl.

Hula Arch.-epigr. Mitt. XV 1892, 23—28, da-

gegen MommsenEphem. epigr. VIH p. 303—308.
47) M. Caecilius Cornutus, frater Arvalis in

den Jahren 14, 20 und 21 n. Chr. (CIL VI 2023
a. b. Ephem. epigr. VIII p. 318), curator loeorum
publicorum iu&icandorum unter Tiberius (CIL
VI 1267 a. b. 31573. 31574), war als Praetorier

im J. 24 in den Process des Vibius Serenus ver-

wickelt, totete sich selbst (Tac. ann. TV 28. 30).

Wohl Sohn von Nr. 46. [Groag.]

48) Sex. Caecilius Q. f. Quirfina) Crescens
Volusianus, praefectfus) fabfrum), advocatus fisci

Romae, procurator [X]X herfeditatium), ab epi-

stu[l(is) di]vi Antonini (J. 138—161), ab epi-

stu[l.J Augustorum (namlich Marcus und Verus,
J. 161—169); sacerdos curio sacris faciendis,

patronus municipii (von Thuburbo Minus), CIL
VIII 1174 = Dessau 1451. [Stein.]

49) L. Caecilius Denter, war Praetor 572 = 182
(Liv. XXXIX 56, 5) und verwaltete als solcher

Sicilien (Liv. XXXX 1, 2).

50) M. Caecilius Denter, wohl ein Bruder des

Vorhergehenden, wurde 581 = 173 als Gesandter
nach Makedonien und Griechenland geschickt (Liv.

XLII 6, 5). [Miinzer.]

51) Caecilius Dextrianus, Procurator aquaruni
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im J. 161 n. Chr., R. Lanciani Silloge epigr.
aquaria (Topografia di Roma antica. Rom 1880)
227 nr. 108. [Stein.]

52) Q. Caecilius Dio aus Halaesa in Sicilien

wurde von Q. Metellus Creticus mit dem Biirger-
recht beschenkt (Cic. Verr. II 19ff.). [Miinzer.]

53) Q. Caecilius Epirota, Grammatiker, aus
Tusculum gebflrtig, Freigelassener des T. Pom-
ponius Attieus. Sein Name erklart sich daraus,
dass Attieus bekanntlich von seinem Mutterbruder
Q. Caecilius testamentarisch adoptiert wurde (Nep.
Att. 5) und darnach eigentlich Q. Caecilius Q.

f. Pomponianus Attieus hiess (Cic. ad Att. DI
20). Als Lehrer der Pomponia, der Tochter des
Attieus und Gemahlin des M. Agrippa, wurde C.
unerlaubter Beziehungen zu ihr beschuldigt und
verbannt (724 = 80 bder 725 = 29, da im darauf-
folgenden Jahr Agrippa schon Marcella heiratete;
vgl. Gardthausen Augustus II 2, 447). Er
begab sich zu dem Praefecten von Agypten, C.
Cornelius Gallus, dem bekannten Eclogendichter,
der ihn freundschaftlich aufnahm, und der sich
angeblich dadurch die Gunst des Augustus ver-

scherzte. Nach der Katastrophe des Gallus (727
= 27 oder 728 = 26) eroffnete C. eine Schule,
in der er nur einen kleinen Kreis von Jiinglingen
meist reiferen Alters unterrichtete. Er soli der
erste gewesen sein, der in lateinischer Sprache
aus dem Stegreif disputierte und Vergil sowie
andere zeitgenOssische Dichter erklarte, wofiir er

von dem Epigrammatiker Domitius Marsus ver-

spottet wurde. Suet, de gramm. 16. [Stein.]

54) A. Caecilius Faustinus, Consul suffectus

am 14. August 99 n. Chr. mit Q. Fabius Bar-
baras (CIL III Suppl. p. 1970 Dipl. XXX. p.
1971 Dipl. XXXI). Legat von Moesia inferior

im J. 105 (CIL III p. 865 Dipl. XXH). Pro-
consul von Africa im J. 116; dedicierte als solcher
dem Kaiser Traian den Triumphbogen von Makter
(CIL VIII Suppl. 11798). [Groag.] <

55) Q. Caecilius L. f. Galferia) Fronto,
quaestfor), Ilvir (beides in Tarraco)

; procurat(or)
Augfusti). CIL II 4139 (Tarraco). [Stein.]

56) M. Caecilius Fuseianus Crep[e]reianus
F[I]or[i]anus,. Legat von Arabia, Vater von
Nr. 106 (CIL ni 93 Bostra). Vgl. auch Nr. 108.

[Groag.]

57) Caecil(ius) Hermianus, 6 xQaxfiatos), [6]ov-

xfrjjvdfeiojg [e]jit ovfifSovliov (— consiliarius)
tov left[aorov],

Jigooxdxtjg xijg fi[r\]xQon6l.(i(ag) I

(Si;) vecoxoo[ov] 'Avxvgas (= patronus), Bull,
hell. VII (1883) 16 nr. 3. Seine Nachkommen
gehOrten schon dem Senatorenstand an (die In-
schrift nennt ihn siaxeqa xat jteatTtov ovvx[knx]i-
[xaiv]). Aus der zweiten Halfte des 3. Jhdts.
n. Chr., wegen des di; yecoxogov , das erst seit

Valerian und Gallienus (253—268) vorkommt
(Ramsay). Vgl. Mommsen St.-R. lis 989.

58) C. Caecilius C. l(ibertus) Isidorus, als Bei-
spiel eines sehr reichen Mannes angefuhrt, starh 6

im J. 746 = 8. Plin. n. h. XXXIII 135.

59) [CJaecilius [IJufvJentianus, procurator)
Augfusti), von Noricum, CIL EH 5182 (Celeia).

Vielleicht derselbe, an den ein Rescript des Kaisers
Pius, erwahnt bei Arcadius Charisius Dig. XLVEH
18, 10 pr. [Stein.]

60) Q. Caecilius C. f. Quirfina) Laetus prae-
[torj, curator eol(oniae) Farniianorum, curator

col. Pisaurensium, kg(atus) legfionis) XIII. Ge-
mmae (CIL ID. 1011. 1012. 1013 Apulum), so-
dalis Augustalis, procos. provincial Baeticae.
(CIL VIII 8207 Mileu).

61) L. Tettius Nonius Caecilius Lysias s.

unter Tettius.
62) Caecilius Macrinus (der G«ntilname im

Codex Ashburnhamensis), Freund des jungeren
Plinius, der an ihn epist. in 4 schrieb. An den-

0 selben sind vielleicht die Briefe II 7. VH 6. 10.
VIH 17. IX 4 gerichtet, die nur die Adresse
Macrino tragen. Dagegen ist VIH 5 wohl nicht
(Caecilius) Macrinus gemeint.

63) Q. Caecilius Q. f. Arn(ensis) MarceUus
qu(aestor) provfineiaej Narbonefhjsis, trfibunus)
plfebis), pr(aetor) : in utroqu(e) honore candidaius
divi Traiani Augfusti), leg(atus) pro prfaetore)
provfinciae) Narbonfensis) et prov(inciae) Bae-
ticae, procos. prov. Siciliae (CEL XTV 2498 ager

} Tusculanus). Wahrscheinlich Vater von Nr. 64.

64) Q. Caecilius Q. f. Arn(ensis) MarceUus
Dentilianus (Q. Caecilius Dentilianus im MUi-
tardiplom, s. u.) X vir stlitibfusj iudicfandis),
tribfunus) milfitum) legfionis) XI. Clfdudiae)
piae fidfelis), [quaest.]provinc. Africfde), aedfilis)
curfitlis) candidatus diviHadriani — vgLMomm-
sen St.-R. IIS 926, 4 —

, prfaetor) candidaius
eiusdem, legfatus) provinc. Oretae Cyrenarfum),
leg. provinc. Hispanfiae), procos. provinc. Cre-

)tae Cyrenar., kg. leg. XII. Fulminatae, leg.

Augfusti) pr(o) prfaetore) provineiae Gattiae
Aquitanicae (CIL VIII Suppl. 14291 = Dessau
1096. Vm Suppl. 14292 Thibiuca). Consul suf-

fectus am 5. Mai 167 (also lange nach seiner Prae-
tur, in der er Candidat des 138 verstorbenen
Hadrian war) mit M. Antonius Pallas (CIL III

p. 888 Dipl. XLVI = Suppl. p. 1992). Wahr-
scheinlich Sohn von Nr. 63.

65) Caec(ilius) Maternus, Legat von Thracien
) unter Commodus (Munzen von Philippopolis : Po-
stolakkas KaraXoyos tS>v aqxaiayr vofiioftdrcor

p. 147 nr. 1020. 1021; von Pautalia: Mionnet I
398 nr. 237; Suppl. II 373f. nr. 1010. 1011.

1012) im J. 187 (Bull. hell. VI 1882, 181 nr. 3).

66) Caecilius Maximus, an den Kaiser Pius
ein Rescript beziiglich der Delatoren und ihrer

Auftraggeber richtete. Callistr. Dig. XLLX 14, 2, 5.

67) L. Caecilius Maximus, c(larissimus) vfirj,

Patron von Canusium im J. 223 n. Chr., CEL EX
> 338 r 18.

68) Q. Caefeilius] Maximus, cfTarissimus)
pfuer), Christ, in der Krypta der hL Lucina be-

graben. De Rossi Roina sotterranea I 311
Tafel XXXI 5. [Groag.]

69ff.) Caecilius Metellus. Den Beinamen sucht
Fest. p. 146 zu erklaren. Die Meteller gehoren
in den beiden letzten Jahrhunderten der Repu-
hlik zu den hervorragendsten romischen Familien.
Als ihre glanzendste Zeit bezeichnet Velleius (EC

11, 3) das zweite Drittel des 7. Jhdts., quippe
intra duodecim ferme annos huius temporis con-
soles fuere Metelli aut censores aut triumpha-
runt amplius duodecies, und in der That zahlen
wir von 631 = 123 bis 652 = 102 sechs Consuln,
fttnf Triumphatoren und vier Censoren aus diesem
Hause. Der gebrauchlichste Vorname war bei
ihnen Q., daher lassen sich manche Inschriften
und Munzen mit Q. Caecilius Metellus nicht be-
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stimraten Personlichkeiten zuteilen; jfingere Sohne
ffihren die Praenomina L., M., C. Hire Tribus
war vielleicht die Arnensis (SC. de Adramytt.
Viereck Sermo graecus 23 nr. 15, 10, doch Me-
tellus Scipio [Nr. 99] in der Tribus Fabia, SC.
bei Cic. ad fam. VIII 8, 5. 6) ; ihr Familiengrab
lag an der Via Appia vor der Porta Capena (Cic.

Tusc. I 13; das Monument der Caecilia Metella
liegt etwa 4 km. vor diesem Thor). Die Geschichte
des Geschlechts bis zur Gracchenzeit behandelt
Wende De Caeciliis Metellis I. Bonn 1875; s.

die Stammtafel unten S. 1229f.

69) Caecilius Metellus, gestorben 698 = 56
(Cic. ad Att. IV 7, 1) ; welcher von den bekannten
Metellern dies sein kOnnte, ist nicht festzustellen.

70) Caecilius Metellus, Parteiganger des An-
tonius, wurde 728 = 81 bei Actium gefangen
und spater in Samos vor des Siegers Gericht ge-

stellt; erst bei dieser Gelegenheit erkannte ihn
sein Sohn, der auf Octavians Seiten gestanden
hatte, und erbat von diesem seine Begnadigung
(App. b. c. IV 42). Der Vater ist vielleicht mit
Nr. 79 gleichzusetzen, doch sind alle Identificie-

rungsversuche (vgl. KlOvekorn De proscriptio-

nibus a triumviris factis [KOnigsberg 1891] 76f.)

nicht fiberzeugend.

71) C. Caecilius Metellus, Senator 672 = 82,

soli durch cine harmlose Frage Sulla zur Auf-

stellung der Proscriptionslisten veranlasst haben
(Plut. Sulla 31, If., dagegen erzahlt Schol. Gronov.

p. 394 Or. dasselbe von seinem Bruder Nr. 78).

Vermutlich ist er ein Sohn des Metellus Capra-
rius und Urheber der Miinzen mit Aufschrift C.

Metellus (Mommsen Miinzwesen 532 nr. 127,
vgl. Wende De Caec. Met. 68). Da er aber

bei Plut. xwv vioiv Big genannt wird, kann er nicht

Vater des Creticus sein, der damals selbst schon
seine politische Laufbahn begann, sondern nur
dessen alterer Bruder.

72) L. Caecilius Metellus war L.
f.

C. n., viel-

leicht Sohn des L. Metellus Denter Nr. 92. Plin.

n. h. VII 139. 140 giebt einen Auszug aus der

laudatio funebris, die ihm sein Sohn hielt, Dionys.
DI 66, 4 einen solchen aus seinem Elogium; aus-

ffihrlich fiber ihn Wende De Caec. Met. 7—18.

Als Consul 503 = 251 (f. Cap. Chronogr. Idat.

Chron. pasch. Cassiod.) wurde Metellus mit seinem
Amtsgenossen C. Furius nach Sicilien geschickt,

wo er sich langere Zeit unthatig in Panormus
hielt (Polyb. I 39, 8). Nachdem Furius mit einem
Teil der Truppen heimgekehrt war, wagte der

karthagische Feldherr Hasdrubal im Vertrauen
auf seine tiberlegene Macht einen Angriff gegen
die Stadt, aber Metellus braehte durch sein ge-

schicktes Man&vrieren die Elefanten, auf denen
die Starke des Gegners vornehmlich beruhte, in

Verwirrung und errang einen glanzenden Sieg
(Polyb. I 40. Diod. XXUI 35. Liv. ep. 19. Flor.

I 18, 27. Eutrop. II 24. Oros. IV 9, 14. Frontin.

II 5, 4. Cic. rep. 1 1. Zonar. VIII 14). Die Schlacht i

fallt vielleicht in den folgenden Sommer (vgl.

Meltzer Gesch. d. Karthager II 315. 576f.) und
der Triumph des Metellus in den August 504 — 250
(Acta tr.). Er ist besonders deshalb den spateren
Geschlechtern in lebhafter Erinnerung geblieben,
weil dabei ausser dem feindlichen Feldherrn eine

grosse Anzahl erbeuteter Elefanten aufgefiihrt

wurde (Liv. Flor. Eutrop. Oros. Dion. aa. 00. Plin.

VII 139. XVIII 17. Sen. brev. vitae 13, 8), die auf
eigens construierten Flossen fiber die sicilische

Meerenge geschaftt waren (Zon. Plin. n. h. VIII
16. Frontin. I 7, 1). Seit dieser Zeit erscheint

der Elefant gewissermassen als Wappentier haufig
auf Miinzen der Meteller. 505 = 249 war C. Reiter-

oberst des Dictators A. Atilius Calatinus auf Si-

cilien (f. Cap. Plin. Zon. VIII 15), 507 = 247
zum zweitenmale Consul (f. Cap. Chronogr. Idat.

Chron. pasch. Cassiod. Plin.) und wiederum Ober-
befehlshaber auf dieser Insel (Zoaar. VLTI 16),

530 = 224 Dictator comitiorum habmdorum
causa (f. Cap. Plin.) und in einem unbekannten
Jahre Quindecimvir agris dandis (Plin.). Die
Wurde des Pontifex Maximus hatte er von 511
= 243 bis zu seinem Tode 533 = 221 inne (Cic.

Cato 30. Val. Max. VIII 13, 2). In dieser Eigen-
schaft untersagte er 512 = 242 dem Consul A.
Postumius, den Befehl fiber das Heer in Africa zu
iibernehmen, weil er als Flamen des Mars die Stadt
nicht verlassen diirfe (Liv. ep. XIX. XXXVLT
51, If. Val. Max. I 1, 2. Tac. ann. in 71). Bei
dem Brande des Vestatempels 513 = 241 rettete

er das Palladium aus den Flammen, verlor aber da-

bei der Tradition nach das Augenlicht (Cic. Scaur.

48. Liv. ep. XIX. Plin. n. h. VII 141. Ampel.
20, 11. Sen. contr. IV 2. VII 2, 7. Sen. dial. I

5, 2. Augustin c. d. Ill 18, 2. Iuvenal III 139.

VI 265 ; etwas abweichend Val. Max. [Iul. Paris]

I 4, 5. Plut. Par. min. 17; fiber die Darstellung

Ovids fast. VI 437 vgl. PreHer ROm. Mythol.

II 169) und erhielt deshalb das ausserordentlkhe

Ehrenrecht, im Wagen in den Senat fahren zu
dfirfen (Plin.). Die Blindheit ist jedoch unver-

einbar mit der spateren Bekleidung der Dictatur
(vgl. Ulpian. Dig. Ill 1, 1, 5) und gehort daher
wohl der Legende an, zumal sie weder in der

Leichenrede noch in dem Elogium erwahnt ist.

In jener riihmte dem Metellus sein Sohn nach,

er habe die zehn Bedingungen erfullt, die nach
romischer Anschauung zur vollkommensten Gliick-

seligkeit gehOrten. Wohl von ihm an waren seine

Nachkommen Patrone Siciliens (Pseudo-Ascon. div.

in Caec. p. 100 Or.).

73) L. Caecilius Metellus, vielleicht ein Sohn
des Vorhergehenden, fasste nach der Niederlage

von Cannae 538 = 216 mit anderen vornehmen
Jfinglingen den Plan, Italien zu verlassen, wurde
aber von P. Scipio zu dem eidlichen Versprechen

gezwungen, davon abzustehen (Liv. XXII 53,

5-13. Val. Max. V 6, 7). Als Quaestor 540 =
214 wurde er wegen jenes Vergehens von den
Censoren aus der Tribus unter die Aerarier ver-

stossen (Liv. XXIV 18, 3—6. Val. Max. LT 9, 8);

trotzdem wahlte ihn das Volk zum Tribunus plebis

fur das naehste Jahr, und als solcher wollte er

sofort die Censoren vor Gericht Ziehen, was nur
die Einsprache seiner Amtsgenossen vereitelte

(Liv. XXIV 43, 2f.).

74) L. Caecilius Metellus, wahrscheinlich Sohn
des Metellus Caprarius (Nr. 84), Munzmeister um
das J. 665 = 89 (Mommsen Munzw. 558 nr. 173),

war Praetor 683 = 71 (Cic. Tull. 39? vgl. Dru-
mann G. E. V 258) und im folgenden Jahre

Propraetor in Sicilien als Nachfolger des C. Ver-

res. Er kampfte mit Glfick gegen die Seeriiuber

und nOtigte sie, die Insel zu raumen (Liv. ep.

LXXXVIII. Oros. VI 3, 5). Seine innere Verwaltung
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wird von Cicero an vielen Stellen gelobt ; er bemuhte
sich nach der Misswirtschaft seines Vorgangers
die Ordnung wiederherzustellen und den Wohlstand
wieder aufzurichten (Cic. Verr. I act. 27 ; II act.

LT 10. 63. 140. Ill 43—46. 121. 123-128. 144.
156. V 55; vgl. Pseudo-Ascon. p. 97. 98. 131.
136. 139. 207 Or.); omnia erant Metelli eius-
modi ut mm tarn suam praeturam gerere quam
istius praeturam reteaxre videretur (Cic. Verr.
II 63). Aber der Redner beklagt sich bitter, dass
plotzlich Metellus und seine beiden einflussreichen
Brfider (Nr. 78 und 87) auf die Seite des Verres
getreten seien, mit dem sie in verwandtschaftlichen
Beziehungen standen; seitdem habe der Statt-

halter eifrig die Provincialen abzuhalten gesucht,
gegen Verres als Klager und Zeugen aufzutreten
(Cic. Verr. II 63ff. 138f. 160. 162. 164. Ill 122.
152ff. 156ff.; vgl. Pseudo-Ascon. p. 139 Or.). Im
J. 685 = 68 gelangte Metellus zum Consulat
(flglina Veleias CIL I 781. Chronogr. Idat. Chron.
pasch. Cassiod.), starb aber kurze Zeit, nachdem
er es angetreten hatte (Dio XXXVI 4, 1).

75) L. Caecilius Metellus, Sohn des Vorigen,
war 684 = 70 als Jfingling mit seinem Vater in
Sicilien (Cic. Verr. Ill 159) und spater ebendort
als Quaestor (Mommsen zu CIL X 7258 = IGI
282). Er bekleidete das Volkstribunat beim Aus-
bruch des Bfirgerkrieges 705 = 49, scheint zuerst
dem Pompeius gefolgt zu sein, da wir ihn im
Marz in Capua finden (Cic. ad Att. IX 6, 3), war
aber am 1. April wieder in Rom, als Caesar dort
einzog. Gegen dessen Vorhaben, das Geld aus dem
Aerarium Saturni fur seine Rfistungen zu ent-

nehmen, erhob er zuerst kraft seines Amtes Ein-
spruch. Da Caesar unbekummert darum Anstalten
traf, die verschlossene Thfir der Schatzkammer
zu erbrechen, stellte sich der Tribun im Ver-
trauen auf seine Unverletzlichkeit davor, wurde
aber mit dem Tode bedroht und zum Weichen
gezwungen (Cic. ad Att. X 4, 8. 8, 6. Plut. Pomp. <

62, 1; Caes. 35, 3f.; Apophth. Caes. 8. Zon. X 8.

Dio XLI 17, 2. App. b. c. II 41. Lucan. Ill 114ff.);

diese ungesetzliche Handlungsweise hat Caesar
selbst mit Absicht verschwiegen (b. c. I 33, 3, vgl.

GlOde Histor. Glaubwiirdigk. Caesars [Kiel 1871]
25). Als Metellus 706 = 48 nach Rom zurfick-

kehren wollte, liess er ihn aus Italien ausweisen
(Cic. ad Att. XI 7, 2).

76) M. Caecilius Metellus, vielleicht Sohn des
L. Metellus Nr. 72, plebeischer Aedil 546 = 208 1

(Liv. XXVTJ 26, 9), Praetor urbanus und pere-
grinus zugleich 548 = 206 (Liv. XXVILT 10, 3.

9. 12), Mitglied der nach Pessinus geschickten
Gesandtschaft 549 = 205 (Liv. XXIX 11, 3).

77) M. Caecilius Metellus, dritter Sohn des Me-
tellus Macedonicus Nr. 94 (Plut. fort. Rom. 4), Munz-
meister um 625 = 129 (Mommsen Miinzwesen
533 nr. 128), Consul im Todesjahr seines Vaters
639 = 115 (Chronogr. Idat. Chron. pasch. Veil.

1 11, 7. Cassiod.), verwaltete Sardinien und Corsica »

bis zum Jahre 643 = 111, wo er wegen seiner

Erfolge gegen die Sarden gleichzeitig mit seinem

j
iingsten Bruder C. Metellus Caprarius triumphierte
(Actatj. Sardinisches Decret CIL X 7857, 2; vgl.

Mommsen Herm. II 106. Eutrop. IV 25, 2
irrig zum J. 641. Ruf. Fest. 4. Veil. II 8, 2).

Einer von ihnen konnte der Metellus sein, der
den in diesem Jahre abgebrannten Tempel der

Magna Mater wieder aufbaute (Ovid. fast. IV
848 verbunden mit Obseq. 39), doch mit dem-
selben Recht darf man an L. Metellus Delmaticus
Nr. 91 denken.

78) M. Caecilius Metellus, vermutlich Sohn
des C. Metellus Caprarius Nr. 84, vielleicht der
Beistand des Sex. Roscius im J. 674 = 80, wenn
man namlich annimmt, dass in den Hss. das Prae-
nomen M. vor Metellus ausgefallen ist (Cic. Rose.

t 77. 119). Er wurde zum Praetor fur 685 = 69
gewahlt, unterstfitzt durch das Geld des C. Verres
(Cic. Verr. act. I 23ff. Pseudo-Ascon. z. d. St.

p. 136 Or.), und erhielt durchs Los den Vorsitz
in den Gerichten fiber Erpressungen. Daher
wfinschte Verres die Hinausschiebung seines Pro-
cesses bis zur Praetur des Metellus (Cic. Verr.
I 21. 26. 27. 30ff. Pseudo-Ascon. p. 134. 139 140.

143. 147. Schol. Gronov. p. 394 Or.). Als er
doch schon im vorhergehenden Jahre zur Ver-
Ihandlung kam, gehorte Metellus zu seinen Rich-
tern (Cic. Verr. act. I 30. 31f. Pseudo-Ascon.
z. d. St. p. 143 Or.). Vgl. auch Nr. 71.

79) M. Caecilius Metellus gab im Sommer
694 = 60 Gladiatorenspiele (Cic. ad Att. II 1, 1).

Er konnte mit dem Vorigen identisch oder dessen
Sohn sein, aber darf auch fur einen Sohn des

Q. Metellus Creticus Nr. 87 gehalten werden, da
die Verbindung zwischen diesem und den Cretici
der ersten Kaiserzeit (vgl. Nr. 88) durch einen
'Marcus hergestellt werden muss, der sonst ganz
unbekannt ware.

80) M. Caecilius Metellus. Auf zweifelhafter

hsl. tlberlieferung beruht die Ansetzung zweier
Manner dieses Namens: a) M. Metellus, Genosse
Catilinas, bei dem dieser in der letzten Zeit, die

er in Rom zubrachte, Aufnahme fand (Cic. Cat.
I 19). Dio XXXVII 32, 2 sagt dasselbe von dem
Praetor Q. Metellus Celer (Nr. 86), und da er

sich hiermit in Widerspruch zu Cicero (a. O.)

setzt, so nimmt man an, dass er die beiden Me-
telli mit einander verwechselt. Die meisten Ge-
lehrten lesen jedoch bei Cic. M. Marcellus (vgl.

den umgekehrten Fehler bei Nr. 96, unten S. 1217,

58). b) M. Metellus ofter als Volkstribun 699 =
55 und Gegner der Triumvirn aufgefiihrt und fur

den Vater von Nr. 88 gehalten. Diese Angaben
beruhen auf Flor. I 46, 3, wo man aber besser

Ateius statt M. Metellus liest.

81) Q Caecilius Metellus, Sohn von Nr. 72,

war Pontifex seit 538 = 216 (Liv. XXIII 21, 7),

Volkstribun 545 = 209 (ebd. XXVII 21, 9), Aedilis

curulis 546 = 208 (ebd. 36, 8), braehte 547 = 207
die Nachricht von dem Siege am Metaurus nach
Rom (ebd. 51, 3), war Ende dieses Jahres Magister

equitum des Dictator comit. habend. M. Livius

Salinator (f. Cap. Liv. XXVIH 10, 1) und wurde
fur das folgende 548 = 206 mit L. Veturius Philo

zum Consul gewahlt (f. Cap. Liv. a. O. Eutrop.

Ill 19. Cic. Brut. 57. Cassiod. Chronogr. Idat.

Chron. pasch.). Beide erhielten Bruttium , wo
Hannibal sich noch behauptete, als Provinz (Liv.

XXVHI 10, 8), gingen nach Erledigung der inne-

ren Angelegenheiten im Anfang des Frfihlings

dorthin ab und fiihrten die Truppen spater nach
Lucanien. Wahrend des ganzen Jahres trug sich

auf dem unteritalischen Kriegsschauplatz nichts

von Bedeutung zu (ebd. 11, 11— 14. 13, 1. Dio
frg. 56, 61). Metellus behielt auch 549 = 205



das Commando titer zwei Legionen in Bruttium
(ebd. 45, 9—11. 46, 3), bis Bnde des Jahres sein

Heer aufgelOst und er selbst zum Dictator comit.

babend. ernannt wurde (f. Cap. Liv. XXIX 10, 2.

11, 9— 11). Bei den Verbandlungen liber die

Missethaten der rOmischen Besatzung in Locri 550
= 204 trat er im Senat entschieden ffir P. Scipio

ein und veranlasste die Einsetzung einer Com-
mission zur Untersuchung der Sache (Liv. XXIX
20, 1—5). Nach einem Bericht soli er als Mit-

glied der Commission selbst den Hauptschuldigen

Q. Pleminius verhaftet haben (ebd. 21, 1). Auch
wahrend der beiden folgenden Jahre war er ein

Hauptfiihrer der scipionisohen Partei im Senate

(Liv. XXX 23, 3f! 27, 2). 553 = 201 wird er

als Decemvir agris divid. (XXXI 4, 3), 561 = 193

gelegentlich einer Senatssitzung erwahnt (XXXV
8, 4) ; 568 = 186 ging er an der Spitze einer Ge-

sandtsehaft nach Makedonien, nm die Streitig-

keiten zwischen Konig Philipp und sein en Nach-
barn zn schlichten (Polyb. XXn 1, 2ff. 9, 6. Paus.

VII 8, 6. Liv. XXXIX 24, 13, vgl. Nissen Kri-

tische Untersuchungen 231), und von dort zur

Untersuchung der spartanisch-achaeischen Handel
in den Peloponnes , woher er erst 570 = 184 in

die Heimat zuriickkehrte (Polyb. XXI 1, 6—8.

13, Iff. 15, Iff. 16, 5ff. XXm 2, 7. 4, 7. Liv.

XXXIX 33, Iff. 47, 6. Paus. VII 9, 1). 575 = 179

bemtihte er sicb um die VersOhnung der mit ein-

ander verfeindeten Censoren M. Aemilius Lepidus

und M. Fulvius Nobilior (Liv. XL 45, 8ff.).

Als Eedner wird er von Cic. Brut. 57 (vgl. 77)

genannt, wohl besonders auf Grund der Leichen-

Tede , die er 533 = 221 seinem Vater hielt und
die verOffentlicht wurde. Einen Auszug aus diesem

altesten Denkmal lateinischer Prosa hat Plin. n. h.

VII 139—141 erhalten. Vielleicht stammt aus

einer andern Rede der Ausspruch des Metellus,

er zweifle, ob die Beendigung des hannibalischen

Krieges dem rOmischen Volke mehr Nutzen oder

Schaden bringe (Val. Max. VII 2, 3). Gewiss ist

er der Consul Metellus, der sich an dem Dichter

Naevius fur dessen Angriffe so schwer rachte (Cic.

Verr. act. I 29. Ps.-Ascon. z. d. St. p. 140 Or.

Hieron. z. Euseb. II 125 d Schone, vgl. Wen de
De Caec. Met. 31—34).

82) Q. Caecilius Metellus Baliaricus, altester

Sohn des Macedonicus Nr. 94 (Plin. n. h. VII 144.

Pint. fort. Rom. 4). Als Consul 631 = 123 (f. augur.

CIL 12 p. 60. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cas-

siod. Cic. Brut. 259; de domo 136, irrig L. Me-
fe/ZwsEutrop. IV 21. Oros. V 12, 1) unterwarf er

in zweijahrigem Kampfe die balearischen Inseln,

deren Bewohner als Seerauber die Meere unsicher

machten (Liv. ep. LX. Flor. I 43, 1. Oros. V 13,

1. Strab. EI 167), und legte dort Stadte an (Stra-

bon). Nach seiner Heimkehr 633 = 121 erhielt

er einen Triumph und den Siegesbeinamen des

Baliaricus (Acta tr.); 634 = 120 gelangte er zur

Censnr. . Alle diese Ehren wurden ihm noch bei

Lebzeiten seines Vaters zu teil (Cic. fin. V 82.

Val. Max. VII 1, 1. Veil. I 11, 7. Plin. n. h. VII
142. Auct. de vir. ill. 61, 6). Vielleicht ist er

der Metellus, der dem C. Marius zum Volkstri-

bunat verhalf (Plut. Mar. 4, 1), aber mit ihm,

als er es im J. 635 = 119 erreicht hatte, in hef-

tigen Streit kam, so dass er sogar ins Gefangnis
abgefuhrt wurde (a. O. 4, 4f.). Wende De Caec.

Met. 73 denkt an den Consul dieses Jahres L.

Metellus Delmaticus (Nr. 91), doch ware dessen Amt
in der Erzahlung schwerlich mit Stillsehweigen

iibergangen worden. Naturlich bleiben alle Ver-

mutungen dieser Art unsicher. Ebensowenig lasst

sich beweisen, dass er der Senator ist, der im SC.

de Adramyttenis als erster Zeuge aufgefuhrt

wird (Viereck Sermo graecus 23 nr. 15, 9), weil

neben ihm noch Q. Metellus Nepos Nr. 95 in Be-

tracht kommen kann (vgl. Mommsen St.-R.TII

968 Anm.).

83) L. Caecilius Metellus Calvus, Consul 612 =
142 (f. Cap. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod.

Obsequ. 22. Oros. V 4, 8. Cic. ad Att. XII 5, 3),

zeugte spater mit seinem Bruder Q. Metellus Mace-

donicus (Nr. 94) gegen Q. Pompeius in einem Repe-

tundenprocess (Cic. Pont. 23 [13]. Val. Max. VII 5,

1, der inn ungenau als censorius bezeichnet). Rich-

tiger auf ihn als auf den jiingeren L. Metellus Dia-

dematus (Nr. 93) wird man die Grenzsteine eines

Proconsuls L. Caioilivs Q. f. zwischen Ateste und
Patavium beziehen, wonach er also wahrend zwei

Jahren die Provinz Gallien verwaltete (CIL I 547.

548 = V 2491. 2492; vgl. Borghesi Oeuvres VI
513), desgleichen die Ehreninschrift , welche die

Athener auf Paros einem OTQarrjydg vnaxog L.

Caecilius Q. f. Metellus setzten (Dittenberger
Syll. 238), vielleicht wahrend der Gesandtschafts-

reise, die er nicht lange nach seinem Consulat

mit Scipio Africanus Minor und L. Mummius an

die KOnigshofe des Ostens machte (Iustin. XXXVIII
8, 8). Auf L. Metellus Nr. 74 kann die Inschrift

nicht bezogen werden, was Homolle Bull. hell.

VIII 149 vorschlug, weil dieser zweifellos C. f. war.

84) C. Caecilius Metellus Caprarius, jfingster

Sohn des Q. Metellus Macedonicus Nr. 94 (Plut.

fort. Rom. 4), vielleicht der Miinzmeister C. Metellus

(Mommsen Miinzwesen 532 nr. 127, Trad. Blac.

II 335 nr. 143), diente 621 = 133 unter Scipio

Aemilianus vor Numantia (Cic. de or. II 267, wo
man eine Anspielung auf seinen unerklarten Bei-

namen gesucht hat). Beim Tode seines Vaters,

639 = 115, wird er als praetor (Cic. fin. V 82.

Plin. n. h. VII 142), praetorius (Val. Max. VII

1, 1), candidatus eomulatus (Veil. I 11, 7) be-

zeichnet, hat also ein bis zwei Jahr vorher die

Praetur bekleidet. Als Consul 641 = 113 (CIL

HI Suppl. 7367. Chronogr. Idat. Chron. pasch.

Cassiod. Obsequ. 88. Eutrop. IV 25, 2. Plin. n.

h. II 100. Tac. Germ. 37. Ioann. Antioch. 61,

FHG IV 559) fflhrte er einen glticklichen Krieg

in Thrakien, auf Grund dessen er gleichzeitig mit

seinem Bruder Marcus 643= 111 triumphierte

(Acta tr. Eutrop. Veil. II 8, 2) und den Imperator-

titel annahm (elog. XXXV CIL I 2 p. 200 = VI
1273). 652 = 102 war er Censor mit seinem Vetter

Q. Metellus Numidicus (Cic. ad Quir. 6. Veil.), fur

dessen Riickkehr aus dem Exil er sich 655 = 99
verwandte (Cic. a. O. und p. red. 37).

85) Q. Caecilius Metellus Celer empfing seinen

Beinamen von der Eile, mit der er nach dem Tode

seines Vaters (etwa Nr. 93) die Leichenspiele

feierte (Plut. Coriol. 11, 4); er war non ille qui-

dem orator, sed tamen non ttifans (Cic. Brut.

305) und adoptierte den Folgenden.

86) Q. Caecilius Metellus Celer war nach seinem

eigenen und nach fremdem Zeugnis ein Bruder

des Q. Metellus Nepos (Nr. 96), also wahrschein-
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lich gleichfalls Sohn von Nr. 95, wurde aber ad-

optiert von Nr. 85, vgl. Drumann G. R. II 25.

Im J. 674 = 80 klagte er gemeinsam mit Nepos
den M. Aemilius Lepidus wegen seiner scblechten
Verwaltung Siciliens an, zog aber die Klage wie-

der zuriick (Ps.-Ascon. Verr. p. 100. 206 Or., vgl.

o. Bd. I S. 554). Auf seine Teilnahme an irgend
einem Feldznge ums J. 676 = 78 bezieht Mauren-
bre cher Sail. hist. frg. 1 135. 683 = 71 bekleidete

lassen (Dio XXXVII 50, 1—5). Dieselbe Ent-
schiedenheit bewies er dem Clodius gegeniiber,

mit dem er als Vetter und Schwager doppelt ver-

wandt war; anfangs achtete er wenig auf dessen
Plan, sich durch Obergang zur Plebs den Weg
zum Tribunat zubahnen (Cic. ad Att. 1 18, 5), aber
sobald er die Gefahrlichkeit des Vorhabens durch-
schaut hatte, suchte er es mit Aufbietung aller

Mittel zu vereiteln (Cic. ad Att. II 1, 4; har. resp.
er vielleicht das Volkstribunat (vgl. Nr. 22). 688 10 45; Cael. 60. Dio XXXVH 51, 2; vgl. Momm-
= 66 war Celer Legat des Pompeius in Asien und
wurde in seinen Winterquartieren an der arme-
nischen Grenze plotzlich von den Albanern iiber-

fallen ; trotzdem schlug er sie tapfer und gliicklich

zuruck (Dio XXXVI 54, 2f.). Die stadtische Praetur
verwaltete er in dem ereignisreichen J. 691 = 63
(Cic. Sull. 65, vielleicht auch Val. Max. VII 7, 7).

Er verhinderte die Verurteilung des C. Rabirius,

indem er die rote Fahne vom Ianiculum hinweg-

sen R. Forsch. I 399ffi). Da ein Krieg in Gallien
drohte, mussten die Consuln um die beiden galli-

schen Provinzen losen (Cic. ad Att. 1 19, 2), aber
Celer kam in die seinige weder in diesem Jahre
(Cic. ad Att. I 20, 5. Dio XXXVH 51, 2) noch
im nachsten. In dessen Anfang leistete er gegen
Caesars Ackergesetz Widerstand und weigerte sich,

es zu beschwOren, wurde indes schliesslich zum
Nachgeben genOtigt (Dio XXXVIH 7, 1). Bald

nehmen liess und dadurch die entscheidende Volks- 20 darauf ereilte ihn der Tod. Er hatte in ungllick
versammlung aufloste (Dio XXXVII 27, 3). Als
Catilina sich freiwillig unter seine Aufsicht be-

geben wollte, wies er ihn ab (Cic. Cat. 1 19; fiber

die entgegengesetzte Angabe Dios XXXVII 32, 2
vgl. Nr. 80). Ende October wurde er nach Pi-

cenum und Gallien geschickt, wo einer der Ver-
schworenen

,
Septimius, Truppen sammelte (Cic.

Cat. II 5. 26; ad fam. V 2, 1. Sail. Cat. 30, 5. Plut.

Cic. 16, 1); Celer ging erst gegen diesen ener-

licher Ehe mit der beruchtigten Clodia gelebt
(Cic. ad Att. II 1, 5. Plut. Cic. 29, 2), und als er
nun so uberraschend schnell starb, erhob sich der
Verdacht, sie habe ihn vergiftet. Cicero, der bei
seinen letzten Stunden zugegen war, hat dieser

Beschuldigung offentlichWorte geliehen (Cael. 59f.

;

vgl. Schol. Bob. Sest. p. 508). Celer war bereits

im J. 691 = 63 Augur (Cic. Vat. 19. Schol. Bob.
z. d. St. p. 318. Dio XXXVII 27, 3). Erhalten ist

gisch vor (Sail. 42, 3) und verlegte dann mit 30 ein Brief von ihm an Cicero (ad fam. V 1). Nach
drei Legionen bei Faesulae dem Catilina den Weg
nach Gallien ; dort "traf bald auch das Hauptcorps
unter dem Consul Antonius ein, und die Rebellen
mussten sich daher zur Entscheidungsschlacht
stellen (Sail. 57, 2f. Dio XXXVII 33, 4. 39, 2).

Cicero (Sest. 131) riihmte Celer als seinen socins la-

borum, perieulorum, co?isiliorum, und es geschah
teilweise auch zu dessen Vorteil, dass er selbst

auf eine Provinz verzichtete. Celer erhielt Gallia

dessen Urteil (Brut. 247) war er als Redner von
massiger Begabung; von seiner ganzen PersOnlich-

keit entwirft einer der Liebhaber seiner Frau ein

wenig schmeichelhaftes Bild (Catull. 83, Iff.).

87) Q. Caecilius Metellus Creticus war nach
den Inschriften Sohn eines Gaius, also wahrschein-
lich des Metellus Caprarius (Nr. 84) und Enkel des
Macedonicus Nr. 94, nicht dessen Sohn, wie Flor.

I 43, 1 meint. Vermutlich ist er der Q. Metellus,
Cisalpina mit dem Titel eines Proconsuls (Auf- 40 der in einem nicht bekannten Jahre Volkstribun
schrift von Cic. ad fam. V 1. 2. 2, 3. Corn. Nepos
bei Plin. n. h. II 170 und Mela III 45). Mit Unter-
stiitzung des Pompeius wurde er neben L. Afra-

nius zum Consul fur 694 = 60 gewahlt (f. Cap.
Tessera CIL I 727. 728. Chronogr. Idat. Chron.
pasch. Cassiod. Flor. II 13, 8. Obsequ. 62. Plin.

n. h. II 170. Hor. carm. II 1, 1. Dio XXXVII
ind.). Noch als designierter Consul hinderte er

durch das blosse Ansehen seiner Person die Feier

und im folgenden Legat war (Cic. imp. Cn. Pomp.
58). Er bewarb sich 679 = 75 um die Praetur
(Sail. hist. p. 127 Jord. = II 45 Maur.) und muss
sie in einem der nachsten Jahre bekleidet haben,
da er 684 = 70 als Bewerber um das Consulat
auftrat. Hierbei unterstiitzte ihn C. Verres, der
seinerseits von Metellus und dessen Verwandten
begunstigt wurde (Cic. Verr. act. I 26—29, vgl.

Ps.-Ascon. p. 98. 126. 139f. 148. 162. 207 Or.).

der Compitalien, die der Senat untersagt, aber 50 Metellus wurde fOr 685 = 69 mit Q. Hortensius
eineT der Tribunen freigegeben hatte (Cic. Pis. 8.

Ascon. z. d. St. p. 7), und sprach gegen die For-
derung der Ritter, ihre Steuerpachtsumme zu er-

massigen (Cic. ad Att. I 17, 9). Wahrend seines

Amtsjahres selbst erwarb er sich den Beifall der

Optimaten und Ciceros (ad Att. I 18, 5. 19, 4), da
er im Bunde mit Lucullus und Cato wiederholt

dem Pompeius entgegentrat (Dio XXXVII 49,

3. 5). Seine Beweggriinde waren sowohl politische,

zum Consul gewahlt (Tessera CIL I 724; figlina

ebd. 780. Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod.

Ascon. Pis. p. 14) und erhielt das Obercommando
auf Kreta, worauf sein Amtsgenosse, dem es durchs
Los zugefallen war. freiwillig verzichtet hatte

(Dio XXXVI Anf. bei Xiphilin. p. 358 Melb.
Schol. Bob. Flacc. p. 233 Or.). Die Insel war
neben Kilikien die Hauptbrutstatte der Piraterie

;

ihre tapferen Bewohner wussten, dass sie jetzt
als persOnliche, deren Ursprung darin lag, dass 60 um ihre Eiistenz kampfen mussten, und deshalb
sich Pompeius von seiner Gemahlin Mucia, Ce-

lers Halbschwester, geschieden hatte. Nament-
lich dem Ackergesetz, das der Volkstribun L.

Flavins im Interesse des Pompeius einbrachte,

widersetzte sich Celer mit solcher Scharfe, dass
ihn der Tribun ins Gefangnis abfuhren liess, und
seine selbst dadurch nicht erschfitterte Festigkeit
zwang die Gegner, die ganze Sache fallen zu

war die Aufgabe, die des Consuls harrte, keine
leichte. Zu seiner Verfugung standen drei Legio-

nen (Phleg. 12, FHG HI 606); nach einem Siege

in offener Feldschlacht bei Kydonia (Phleg. a. a. O.

App. Sic. 6. Veil. H 34, 1, vgl. 38, 6) begann er den
langwierigen Belagerungskrieg, der zur Einnahme
von Kydonia (App. Liv. ep. XCVHI), Knossos
(App. Liv. ep. XCIX), Lyktos (Liv. Flor. I 42, 4)
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und anderen Festungen fiihrte und bis in die

Mitte des J. 687 = 67 mit steigender Erbitterung

fortgesetzt wurde (vgl. noch Liv. frg. 28 Weissenb.
bei Serv. Aen. Ill 106. Val. Max. VII 6 ext. 1. Oros.

VI 4, 2. Eutrop. VI 11, 1). Gortyna scheint sich

freiwillig ergeben zu haben, denn diese Stadt
schlug in der Ubergangszeit , wahrend Kreta als

rfimische Provinz eingerichtet wurde, Miinzen zu

Ehren des Metellus (Friedlander Ztschr. f.

Numism. X 119). Ehreninschriften auf Kreta
selbst (Eevue arche"ol. XV 1867, 418), in Argos
(CIL I 595 = in 531) und in Athen (CIA III

565) bezeugen, welche Verdienste der Feldherr,

der auf ihnen den Imperatortitel fiihrt, sich um
die Sicherheit der griechischen Meere erworben
hatte. Inzwischen wurde in Rom dem Pompeius
der ausserordentliche Oberbefehl gegen die See-

rauber im ganzen Mittelmeergebiet iibertragen

und sorait auch Kreta unterstellt. Auf die Kunde
von seiner Milde gegen die Besiegten boten ihm
die Kreter ihre Unterwerfung an; er uahm sie an
(Cic. imp. Cn. Pomp. 35. 46. Liv. ep. XCIX.
Plor. I 42, 5f. App. Sic. 6. Plut. Pomp. 29, If.)

und schickte seinen Legaten L. Octavius, um dem
Metellus Einhalt zu gebieten und die Regierung
zu ubernehmen. Aber der Proconsul achtete dessen

nicht, er setzte nicht nur den Krieg mit desto

grOsserem Eifer fort, wobei er Eleutherna und
Lappa einnahm, sondern behandelte auch den
Octavius, als er ihm in die Hande flel, mit Schimpf
und Hohn (Dio XXXVI 18, 1—19, 3. Plut. Pomp.
29, 3f.). Es kam dahin, dass der Legat die Trup-
pen seines Collegen L. Sisenna aus Grieehenland
gegen Metellus herbeirief (Dio), dass Pompeius mit
diesem heftige Briefe wechselte (Liv. ep. XCIX)
und zuletzt geradezu zum Kampf gegen ihn rfistete

(Dio XXXVI 45, 1). Die Cbertragung des Com-
mandos im mithridatischen Kriege brachte ihn

noch rechtzeitig auf andere Gedanken; er iiberliess

die Insel ihrem Schicksal, Metellus vollendete die

Unterwerfung und die Organisation, denn Kreta
wurde zur Provinz gemacht (Cic. Flacc. 30, vgl.

63. 100. Liv. ep. C. Iustin. XXXIX 5, 3. Ruf.

Fest. 7, 1. Solin. p. 23, 2 Momms. Strab. XVII
840). Der Sieger erscliien erst 691 = 63 vor Rom
und forderte den Triumph, den indes die Partei-

ganger des Pompeius hintertrieben: Metellus wurde
nach Apulien, wo Unruhen drohten, gesandt (Sail.

Cat. 30, 3) und feierte seinen Triumph erst nach
vollstandiger Unterdriickung der catilinarischen

VerschwOrung, Ende Mai des nachsten Jahres (Acta
tr. Cic. Pis. 58. Veil. II 34, 2. Eutrop. VI 11, 1.

16. App. a. a. O. Dio bei Xiphilin. p. 369 Melb.),

ohne die feindlichen Feldherren dabei aufzufuhren,

weil durch einen tribunicischen Antrag diese Ehre
fur den Triumph seines Rivalen aufgespart wurde
(Veil. II 40, 5. Flor. II 13, 9. Dio XXXVI 19, 3).

Er selbst fiihrte fortan den Siegesbeinamen Cre-

ticus (Schol. Bob. p. 233. 255 Or., noch nicht auf
den oben citierten Inschriften), und seinen Solda-

ten kamen spater die Ackergesetze der Triumvirn
zu gute (Dio XXXVIII 5, 1), doch gehorte er

aus Hass gegen Pompeius fortan zu den Fiihrern der

senatorischen Opposition gegen diese selbst (Veil.

Flor.). 694 = 60 bereiste er, an der Spitze einer

Gesandtschaft, Gallien (Cic. ad Att. I 19, 2); 697
= 57 wird er von Cicero unter den Pontifices er-

wahnt (har. resp. 12), 699 = 55 im Sonat (Pis.

58) und 700 = 54 bei der Verhandlung gegen Cn.
Plancius unter den Anwesenden genannt (Plane.

27); bald darauf ist er wohl gestorben (Veil. II

48, 6). [Miinzer.]

88) [Q. C]aecilius M. f. Mfetellus Creticus],

pr(aetor) urb(anus), Proconsul von Sardinien (CIL
X 7581 Carales) vor dem J. 6 n. Chr., in welchem
die Proconsuln von Sardinien fur langere Zeit

aufhOren (Dio LV 28). Nach Mommsens Ver-

mutung (Ephem. epigr. Ill p. 14) Sohn des M.
Caecilius Metellus Nr. 79 und Adoptivvater des

Q. Caecilius Metellus Creticus Silanus Nr. 90;
vgl. die Stammtafel.

89) [Q. Caecilius Metellus Crjeticus Iunius
SilafnusJ: so erganzt und emendiert Henzen
das (iiberlieferte) Inschriftfragment ecticus Junius
Silla (CIL VI 31720 = 3833). Behalt er Recht,

so war auf der Inschrift ein Nachkomme, viel-

leicht Sohn des Creticus Silanus (Nr. 90) genannt.

90) Q. Caecilius Metellus Creticus Silanus.

a) Name. Q. Caecilius Q. f. M. n. Metellus Cre-

ticus Silan(us) CIL 12 p. 29 Fasti Capitolini;

Q. Caecilius Creticus Me . . . CIL 12 p. 60 Fasti

augurum; Q. Caecilius M . . . CIL 12 p. 72 Fasti

Praenestini
; Q. Caecil .... CIL I p. 202

; Q.

Cret. CIL I 756; A. Katxlho; MereUos Kqtj-

rixog Dio ind. 1. LV ; Kaixthos MheXXoe Dio LV
30, 6 ; Creticus Silanus Tae. ann. II 4. 43 ; Cre-

ticus CIL 12 p. 244. VI 20626 Fasten. Silanus
Joseph, ant. Iud. XVIII 52. CIL VI 914. Manzen.

b) Leben. Consul ordinarius im J. 7 n. Chr.

mit A. Licinius Nerva Silianus, dann mit (Luci-

lius) Longus (vgl. zu den oben angefiihrten Stellen

CIL 12 p. 324). Statthalter von Syrien von Sep-

tember 11/12 bis September 16/17 (Miinzen aus

der Regierungszeit des Augustus und Tiberius,

von Antiochia: Mionnet V 156ff. nr. 79. 80.

81. 96. 97. 98. 99. 100; von Berytus: Eckhel
III 357. Mionnet V 338 nr. 26. Cohen 12 207
nr. 201; von Gabala: Mionnet V 233 nr. 625;
von Seleucia: Mionnet V 275f. nr. 877. 886;
beziiglich der Zeitbestimmung vgl. Klebs Pro-

sopogr. imp. Rom. I 250f.). Er wusste den Vo-

nones , der von den Armeniern zum KOnig ge-

wahlt worden war, im J. 16 in seine Gewalt zu

bekommen und hielt ihn in ehrenvoller Bewachung
(Tac. ann. II 4. Joseph, ant. Iud. XVIII 52).

Vor der Sendung des Germanicus in den Orient

berief Tiberius den C. ab , angeblich wegen der

nahen Beziehungen, die diesen mit Germanicus
verbanden (s. u.), Tac. ann. II 48.

c) F ami He. C. war, nach seinen Namen zu

schliessen, der leibliche Sohn eines Iunius Silanus
— der Zeit nach kamen C. Iunius C. f. Silanus

Cos. 17 v. Chr. oder C. Iunius M. f. Silanus oder

L. Iunius M. f. D. n. Silanus in Betracht — und
wurde von einen) Q. Caecilius M. f. Metellus Cre-

ticus (wahrscheinlich Nr. 88) adoptiert. Seine

Tochter (Caecilia) Iunia (Nr. 129) war mit Nero,

dem altesten Sohne des Germanicus, verlobt. Sein

Sohn ist vielleicht [Q. Caecilius Metellus Crje-

ticus Iunius Silafnus] (Nr. 89). [Groag.]

91) L. Caecilius Metellus Delmaticus, alterer

Sohn des L. Metellus Calvus Nr. 83. Consul 635 =
119(Chronogr. Idat, Chron.pasch. Cassiod. Obsequ.

34), griff aus Ruhmbegier (Appian) die Dalmater
an, triumphierte fiber sie 637 = 117 und empfing
davon seinen Beinamen (Acta tr. Liv. ep. LXII. Eu-
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trop. IV 23, 2. App. Illyr. 11, beidemit kleinen Ver-
sehen). Als Censor mit Cn. Domitius Ahenobarbus
639 = 1 15 (Lex agrar. CIL I 200 v. 28. 86. 88. Cic.

Verr. 1 143; die Beziehung von CIL VI 3824 auf ihn
ist falsch, vgl. Nr. 93) stiess er 32 Mitglieder aus

dem Senat (Liv. a. O.), darunter C. Licinius Geta
<Cic. Cluent. 119. Val. Max. II 9, 9), und schritt

mit Strenge gegen unsittliche Theaterauffuhrungen
ein (Cassiod. chron. z. diesem Jahre, vgl. Hertz
Jahrb. f. Philol. XCIII 582). Vor 640 = 114
muss er Oberpontifex geworden sein, denn damals
entschied er in dem bekannten Vestalenprocess

(o. Bd. I S. 590) zur Unzufriedenheit des Volkes
(Ascon. Milon. p. 40 K.; vgl. Bardt Priester der
vier grossen Collegien 7). Aus der dalmatinischen
Beute bestritt er den Neubau des Castortempels
am Forum (Cic. Verr. act. I 154. Ps.-Ascon. z.

d. St. p. 198 Or. Cic. Scaur. 46. Ascon. z. d. St.

p. 24; Anekdote von geringer Zuverlassigkeit bei

Plut. Pomp. 2, 5; vgl. Bardt a. O. Jordan
Topogr. I 2, 371f. Anm., unten Nr. 98) und den
des Heiligtums der Ops Opifera (Plin. n. h. XI 174.

Jordan Ephem. epigr. I p. 229). Er starb um
das J. 650 = 104.

92) L. Caecilius Metellus Denter, Consul 470
= 284 {[Metejll. Denter Fast. Cap.; Metello Chro-
nogr. ; Bantone Idat. ; Aevrovos Chron. pasch. ; L.

Caelius Cassiod.), suchte Arretium, das von den
Semnonen belagert wurde, zu entsetzen, wurde ge-

schlagen und mit einem grossen Teile seines Heeres
getotet (Polyb. II 19, 8 Aevxiov rov oxQazrjyov).

Die jiingere anhalistische Uberlieferung verlegt

diese Katastrophe ins folgende Jahr und macht Me-
tellus zum Praetor (Liv. ep. XII. Oros. Ill 22, 13.

Augustin. c. d. Ill 17, 2; vgl. Mommsen R.

Forsch. II 367. 375 besser als St.-R. II 195, 1).

93) L. Caecilius Metellus Diadematus, zweiter
Sohn des Macedonicus Nr. 94 (Plin. n. h. VII 144.

Plut. fort. Rom. 4), erhielt den Beinamen Diadema-
tus ffzi noXhv xqovov sXxos e^roov jisqisvootu jtegtds-

de/ievos to fiitwnov (Plut. Coriol. 11, 4). Gewiss
ist er der L. Metellus, gegen welchen sich eine

Rede des C. Gracchus richtete (Diomed. p. 311,
23 K.). Wahrend seines Consulates 637 = 117
(L. Caecilius Cassiod. Obsequ. 36. Sententia de
Genuatibus CIL I 199 = V 7749 v. 5. 29. 37;
Diademmo Chronogr.; Metello Diademeo Idat.;

MezikXov Chron. pasch.; L. Caecilius Metellus

Eutrop. IV 23, 2. der ihn mit L. Metellus Del-

maticus verwechselt) erhielt er Italien als Provinz

,

und legte die nach ihm benannte via Caecilia (s.

d.) an (Meilenstein CIL IX 5953; Bestimmung
fiber den Bau einer Seitenstrasse CIL VI 8824,
vgl. 31603. Hulsen Notizie degli scavi 1896,

87). Im J. 654 = 100 griff er zu den Waffen
gegen Saturninus und Glaucia (Cic. Rab. perd. 21),

im Jahre darauf verwendete er sich fur die Ruck-
berufung seines Vetters Q. Metellus Numidicus aus
der Verbannung (Cic. p. red. 37; ad Quir. 6).

94) Q. Caecilius Metellus Macedonicus war i

Q. f. und wird gewfihnlich auf Grund von Plin.

n. h. Vn 142 for den Sohn von Nr. 81 und folg-

lich L. n. gehalten. Dagegen machte Wende
De Caec. Met. 37f. den allzuweiten Zeitabstand
geltend und schiebt zwischen beide Manner einen

nicht bekannten Q. ein. Metellus kampfte bereits

586 = 168 in Makedonien mit und brachte die

Siegesbotschaft von Pydna nach Rom (Liv. XLIV

45, 3. XLV 1, 1—2, 7); mindestens wird man
diese Nachricht am passendsten auf ihn heziehen.

Als Praetor wurde er 606 = 148 mit starker Macht
nach Makedonien entsandt, wo Andriskos, der
falsche Philippos, ein rfimisches Heer aufgerieben
hatte. Zur See unterstiitzt von den Pergame-
nern (Strab. XIII 624. Zonar. IX 28), vielleicht

auch den Byzantinern (Tac. ann. XII 62), drang
Metellus in Feindesland ein, erlitt zwar in einem

' Reitergefecht bei Pydna eine Schlappe (Zonar.),

schlug aber dann den Gegner, der sein Heer un-
vorsichtig geschwacht hatte, entscheidend aufs
Haupt. Er folgte ihm nach Thrakien, besiegte
ihn zum zweitenmale und erlangte von dem Haupt-
ling Byzes seine Auslieferung (Liv. ep. L. Flor.

I 30, 5. Eutrop. IV 13. Ampel. 16, 5. 43. Ruf.
Fest. 7. Veil. I 11, 2. Auct. de vir. ill. 61, 1.

Zonar. Paus. VII 13, 1. Porphyr. IV 13, FHG
in 702). Auch ein anderer Praetendent, der sich

' fur Alexander, den Sohn des Perseus, ausgab, wurde
von ihm uriterworfen (Zonar.), falls hier nicht eine

Verwechslung mit einem spateren Aufstande vor-

liegt (vgl. Mommsen R. G. H 41. Ihne R. G.
Ill 249). Ausserdem beschaftigte den Metellus vor-

nehmlich die Einrichtung des Landes als rOmische
Provinz , aber zugleich hatte er ein wachsames
Auge auf die Vorgange in Grieehenland. Seine
wiederholten Mahnungen zur Ruhe fruchteten bei

den erregten Achaeern nichts (Polyb. XXXVm
10, Iff. Paus. a. O.); der Krieg wurde erklart.

Da der mit seiner Fuhrung beauftragte Consul
des J. 608 = 146 L. Mummius noch nicht ein-

getroffen war, ubernahm Metellus den Befehl und
errang in kurzer Frist glanzende Erfolge (vgl. die

Darstellung Bd. I S. 187f. , die sich im Gegen-
satz zu den unzuverlassigeren rOmischen Berichten
bei Liv. ep. LII. Flor. I 32, 3 [falschlich Metellus
consul]. Oros. V 3, 2—5. Val. Max. VII 5, 4.

Veil. 1 11, 2. 12, 1. Auct. de vir. ill. 60, 1. 61, 1

mit Recht auf Polybios und Paus. VII 15, Iff. stutzt).

Als der Consul ankam, schickte er den siegreichen

Propraetor in seine Provinz zuriick (Oros. Paus.
VII 16, 1), von wo dieser noch in demselben Jahre
heimkehrte. Er feierte einen Triumph uber Make-
donien und Andriskos (Cic. Muren. 31 ; Pis. 61

;

fin. V 82. Liv. ep. LII. Val. Max. VII 1, 1. 5, 4.

Plin. n. h. VII 145. App. Lib. 135), der selbst

dabei aufgefuhrt wurde (Flor. I 30, 5. Eutrop. IV
14, 2. Ampel.), und erhielt den ehrenden Beinamen
des Macedonicus (vgl. noch Plut. Mar. 1, 2); auch
die Miinzen seiner Nachkominen zeigen Anspie-

lungen auf seine makedonischen Siege. Er baute
in der nachsten Zeit die Tempel der luno Regina
und des Iuppiter Stator beim Circus Flaminius
um und umgah sie mit der nach ihm benannten
Porticus (Vitr. in 2, 5. Veil. I 11, 3. II 1, 2.

Plin. XXXIV 31. XXXVI 40. Cic. Verr. IV 126),

wo er ausser anderen beriihmten Kunstwerken
besonders die nach Rom entfiihrte Gruppe Lysipps,

Alexander und seine Gefahrten, aufstellte (Veil.

Plin. XXXIV 64). Ungefahr damals ist ihm eine

Statue in Megara errichtet worden (IGS I 3490)

;

fur die guten Beziehungen, in denen er zu seiner

alten Provinz Makedonien blieb, zeugt die unter

oder bald nach seinem Consulat gesetzte Weih-
inschrift in Olympia (Dittenberger Syll. 237
= Inschriften von Olympia 325) und eine andere
in Hypata (Dittenberger Herm. VI 140 mit
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Arch. Ztg. XXXVII 127). Trotz seiner anerkann-
ten Verdienste flel Metellus zweimal bei der Be-
werbung um das Consulat durch, weil seine Strenge
ihn beim Volke unbeliebt machte (Val. Max. VII
5, 4. Auct. de vir. ill. 61, 3). Erst ftir 611 = 143
wurde er gewahlt (f. Cap. Chronogr. Idat. Chron.
pasch. Cassiod. Obsequ. 21. Front, aqu. 7. Dio
frg. 74, 1), unterdriickte zunachst eine Sclaven-
erhebung in Minturnae (Oros. V 9, 4, vgl. Wilms
Jahrb. f. Phil. CLI 215f.) und fBhrte dann in
diesem und noch eifriger als Proconsul im folgen-
den Jahre den Krieg gegen die Keltiberer in
Hispania citerior (Liv. ep. LIII. Eutrop. IV 16, 1.

Elor. I 33, 10. Ampel. 18, 14. Veil. II 5, 2. Auct.
de vir. ill. 61, 3. App. Iber. 76, vgl. R. KOhler
Der rOmisch-celtiberische Krieg [Dessau 1880]
18—21), wo er sich namentlich bei der Einnahme
der Festung Contrebia als ausgezeichneter Feld-
herr bewahrte. Klugheit und List, Strenge gegen
Untergebene und Milde gegen Besiegte werden

!

ihm in verschiedenen Anekdoten nachgeruhmt (Veil.

Auct.de vir. ill. Ampel. Val. Max. 117, 10. Ill 2,21.
V 1, 5. VII 4, 5. Frontin. strat HI 7, 3. IV 1, 11.

1, 23. 7, 42 [1 1, 12 irrig auf Metellus Pius iiber-

tragen], Plut. apophth. Caec. 1. 2). Die Nach-
richt des Val. Max. IX 3, 7, er habe seinem Nach-
folger Q. Pompeius, einem homo novus, das Heer
absichtlich in schlechtem Zustande ubergeben,
wird durch die Darstellung Appians als falsch
oder gar als zeitgenCssische Verleumdung erwiesen. c

Allerdings waren beide Manner mit einander ver-
feindet, und spater (nach der Censur?) zeugte Me-
tellus einmal gegen jenen in einem Repetunden-
process (Val. Max. VIII 5, 1), aber dennoch nOtigte
sie 618 = 136 der Consul P. Furius Philo, ihm
zusammen als Legaten wiederum nach der iberi-

schen Halbinsel zu folgen (Val. Max. Ill 7, 5.

Dio frg. 81), und 623 = 131 gelangten sie zu-
sammen zur Censur (f. Cap. Liv. ep. LIX. Cic. fin.

V 82). Unter einer Anzahl Manner, die sie aus 4
dem Senat stiessen (Fest. p. 286), war der Volks-
tribun C. Atinius Labeo; dieser wollte sich an
Metellus fur den Schimpf rachen , indem er ihn
vom tarpeischen Fels zu sturzen gedachte; durch
Intercession eines Amtsgenossen gehindert, belegte
er wenigstens seine Giiter mit dem Bann (Cic.
de domo 123. Liv. Plin. VII 143). Als Cen-
sor suchte Metellus durch Zwangsmassregeln der
iiberhandnehmenden Ehelosigkeit zu steuern ; eine
Rede, die er iiber diese Frage Melt, las Au- 5
gustus, der ahnliche Bestrebungen hatte, einmal
im Senat vor (Liv. Suet. Aug. 89), und Bruch-
stficke aus ihr sind erhalten (bei Gell. I 6, Iff,

der sie falschlich dem Q. Metellus Numidicus zu-
weist). Metellus war, ein Vorbild fur seine Nach-
kommen, sein ganzes Leben lang ein entschiede-
ner Vorkampfer der Nobilitat gewesen; so griff

er Tib. Gracchus in einer Rede aufs heftigste an,
die C. Fannius in seine Annalen aufnahm (Cic.
rep. I 31; Brut. 81. Plut. Ti. Gracch. 14, 2), und 6t

folgte noch 633 = 121 in Waffen dem Consul
Opimius zum Kampf gegen C. Gracchus (Cic. Phil.
Vni 14). Doch auch mit dem grossten seiner
Zeitgenossen, dem jttngeren Africanus, lebte er in
Feindschaft; freilich erstreckte sie sich nur auf
das politische Leben (Cic. rep. I 31; Brut. 81;
Lael. 77; off. I 87), denn nach des Gegners Tode
erkannte er seine Grosse voll und gern an (Val.

Max. IV 1, 12. Plin. VII 144. Plut. apophth. Caec.
3). Eine Folge dieser Verhaltnisse war, dass er von
dem Dichter des Scipionenkreises, Lucilius, mehr-
fache Angriffe zu erfahren hatte (Hot. sat. II 1, 67.
Aero z. d. St. Lucil. bei Non. 165, 15). Ausser
seinen Amtern hatte er eine Priesterwurde inne;
er war Augur (Cic. fin. V 82; Lael. 77). Er starb
im J. 639 = 115, von der Nachwelt gliicklich ge-
priesen, da er nicht nur selbst die hOchsten Ehren

.0 erreicht, sondern auch seine Sohne zu ihnen ge-
langen sah (Cic. fin. V 82. 88; Brut. 81. 212;
Phil. VIII 14; Tusc. I 85. Veil. I 11, 7. Val.
Max. VII 1, 1. Plin. VII 142. Plut. fort. Rom. 4).

Er hinterliess vier Sfihne (Nr. 82. 93. 77. 84) und
zwei TOchter (Plin. VII 59, irrig drei Cic. fin.

V 82. Val. Max. VII 1, 1), omnes qui se patris
appellatione salutarent, viqinti septem (Plin.).

Da die Tochter Nr. 130 und 131 durch Heirat in
die Familien der Servilier und Scipionen iiber-

0 gingen, so reichen die Beziehungen, in denen die
Roscii von Ameria gerade zu den Metellern und
diesen beiden Geschlechtern stehen (Cic. Rose. 15),
wohl bis auf den Macedonicus zuriick.

95) Q. Caecilius Metellus Nepos, Sohn des Balia-
ricus Nr. 82 und altester Enkel des Macedonicus
Nr. 94 (Ascon. Cornel, p. 56; Cic. Rose. 147 gilt als
Glossem, aber mit Unrecht), nach einer Vermutung
Drumanns G. R. II 23 aus diesem Grunde Ne-
pos zubenannt. 655 = 99 bewarb er sich um das

0 Consulat und bat fur den verbannten Q. Metellus
Numidicus Nr. 97 (Cic. p. red. 37; ad Quir. 6).
Er wurde Consul 656 =98 mit T. Didius (f. Cap.
Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod. Obsequ. 47.
Ascon. a. O. CIL I 570 = X 3789), und von ihnen
fuhrten zwei leges Caeciliae-Didiae ihren Namen
(Cic. de domo 41. 53; Sest. 135 m. Schol. Bob. z.

d. St. p. 310 Or.; Phil. V 8 ; ad Att. II 9, 1). Aus
unbekannten Griinden wurde Metellus von Curio,
wohl dem Consul des J. 678 = 76, angeklagt und

) verpfiichtete sterbend seinen Sohn, seinerseits den
Klager zu belangen (Ascon., vgl. Nr. 96). Von
unsittlichem Lebenswandel seiner Gemahlin spricht
Cicero (bei Plut. Cic. 2b, 8). Vgl. auch Nr. 82.

96) Q. Caecilius Metellus Nepos, Sohn des
Vorhergehenden. Den Beinamen hatte er schon
von seinem Vater fiberkommen und nicht, wie
Val. Max. IX 1 4, 4 irrtiimlich meint, erst selbst
a moribus erhalten. Der Vater hatte auf seinem
Totenbette den Jungling eidlich verpflichtet, den

1 C.Curio anzuklagen, doch kam infolge der Drohung
mit einer Gegenklage von seiten Curios ein Aus-
gleich zwischen den Parteien zu stande (Cic.

Cornel, und Ascon. z. d. St. p. 55. 56). 674 = 80
wollte Nepos mit seinem Bruder Celer (vgl. oben
Nr. 86) den M. Lepidus wegen Erpressung be-
langen, vielleicht 677 = 77 den P. Gabinius (Cic.

div. iu Caec. 64) und 684 = 70 nach Angabe
einiger Gewahrsmanner den Verres wegen seiner
Rauberein in Achaia (Ps.-Ascon. Verr. p. 128 Or.).

Im Seerauberkriege 687 = 67 war er als Legat
des Pompeius mit Uberwachung der See zwischen
Kleinasien und Phoinikien betraut (App. Mithr.
95. Flor. I 41, 10), im syrischen Feldzuge von
690 = 94 nahm er mit Lollius Damaskus ein

(Joseph, ant. XIV 29; bell. I 127) und kehrte
im folgenden Jahre nach Rom zuruck, denn er

wollte das Volkstribunat erlangen, um dann die
ehrgeizigen Plane des Pompeius wirksam unter-
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stutzen zu kfinnen (Plut. Cato min. 20, Iff. Quintil.
IX 3, 43, vgl. Mommsen R. G. Ill 200). Er
wurde gewahlt, aber mit ihm Cato, der sich be-
worben hatte, um ihn zu bekampfen (Plut. a. O.
und 21, 2. Cic. Mur. 81). Cicero, der sich zu-
niichst bedroht sah, suchte vergeblich, sich gut
zu ihm zu stellen; als er am letzten Tage seines
Consulats die iibliche Rede an das Volk halten
wollte, erhob Nepos Einspruch und gestattete ihm
nur, den gewOhnliehen Eid zu leisten, worauf jener
schwur, er habe die Republik vom Untergange
gerettet (Cic. fam. V 2, 6—8; Pis. 6. 7 u. Ascon.
z. d. St. p. 6; Sest. 11 u. Schol. Bob. z. d. St. p. 294.
366. Plut. Cic. 23, 1. Dio XXXVII 38, 2). Am
1. Januar 692 = 62 erhob sich nun Cicero gegen
Nepos im Senat; am 3. vergalt es ihm dieser
durch einen Angriff in der Volksversammlung (Cic.
fam. V 2, 8. Plut. Cic. 26, 4. 7) und hierauf er-

widerte Cicero mit der Rede eontra eontionem Q.
Metelli, von der einzelne Bruchstiicke erhalten sind
(Cic. ad Att. I 13, 5. Gell. XVIII 7, 7. Quintil.
IX 3, 50. Schol. Gronov. p. 412 u. a., vgl. Cicero
ed. C. F. W. Mfiller IV 3, 269—271). Die Ab-
sicht des Tribunen, ihn in Anklagezustand zu ver-
setzen, scheiterteanderEntschiedenheit desSenats
(Dio XXXVII 42, 2f.). Ebensowenig drang er mit
dem Antrage durch, den er im Einvernehmen mit
dem Praetor Caesar stellte, Pompeius solle nach
Italien berufen werden, um mit bewaffneter Hand
die Ordnung wiederherzustellen. Als die Rogation f

vor das Volk gebracht wurde, kam es zu form-
lichem Kampfe. . Cato intercedierte erst gegen die
Verlesung und suchte sie dann mit Gewalt zu
hindern; er wurde durch bewaffnete Haufen ver-
trieben, kehrte an der Spitze anderer Scharen zu-
riick und behauptete das Feld. Nepos erklarte,
er weiche der Gewalt, und ging zu Pompeius nach
Asien; der Senat suspendierte ihn, wie Caesar, von
seinem Amte (Dio XXXVII 43, 1—4. Plut. Cato
26,2—29, 2; Cic. 23, 2. Suet. Caes. 16. Schol. Bob. 4
Sest. p. 302 Or.; vgl. Mommsen St.-R. I 262, 1.

Ill 1244, 2; in diesen Zusammenhang gehort
wohl die Rede, weiche Caesar fur einen Q. Me-
tellus verfasste. Suet. Caes. 55). Nepos kehrte
nach kurzer Zeit mit Pompeius zuruck (Plut. Cic.

26, 8) und wurde 694 = 60 Praetor. Als solcher
brachte er ein Gesetz fiber Abschaffung der Zolle
in Italien durch, das der Senat aDfangs nicht mit
seinem Namen bezeichnen wollte (Dio XXXVH 51,

3). Er wollte im nachsten Jahre erst an Stelle 5'

seines verstorbenen Bruders Celer (Nr. 86) Augur
werden und nachher als Statthalter in eine Pro-
vinz abgehen (Cic. ad Att. II 5, 2), da er aber im
April noch in Rom war (a. O. 12, 2), seheint es
unterblieben zu sein. Zum Consulat gelangte er

697 = 57 mit P. Lentulus Spinther (Inschriften
CIL I 604 = X 219. X 8098? Chronogr. Idat.
Chron. pasch. [beide Mareellus statt Metellus].

Cassiod. Dio XXXIX 1, 1 und ind. Val. Max. IX
14,4. Ascon. Milon. p. 43. Schol. Bob. Sest. p. 291. 6(

308. Plin. VII 54). Cicero, dessen Zuriickberu-
fung dainals verhandelt wurde, fiirchtete ihn um
der alten Feindschaft willen (Cie. ad Att. Ill 12, 1.

Dio XXXIX 6, 3), doch die Rucksicht auf Pom-
peius bestimmte den Nepos, schon am 1. Januar
im Senate zu erklaren, dass er der Herstellung
Ciceros nicht entgegen sein werde (Cic. Sest. 72.

87; p. red. 5. 9; de domo 7. 70; ad Quir. 10. 15).
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Zunachst zeigte er freilich noch keine solche Ge-
sinnung. Einer von Ciceros Anhangern, der Volks-
tribun P. Sestius, unterbrach ihn bei einer Ver-
handlung im Castortempel, worauf es zum Hand-
gemenge kam (Cic. Sest. 79; de domo 13). Als
Milo gegen Clodius eine Klage nach der lex Plautia
de vi erhob, verhinderte der Consul ihre Annahme
(Cic. Sest. 89. Dio XXXIX 7, 4). Erst bei der
Abstimmung des Senats fiber Ciceros Riickkehr

.0 Anfang August trat er auf dessen Seite, der all-

gemeinen Stimmung und der Uberredung seines
Verwandten P. Servilius nachgebend (Cic. Sest.
130; p. red. 25; de prov. cons. 22; Pis. 35; fam. V
4 [Dankbrief des Cicero an ihn]. Dio XXXIX 8, 2).
Doch infolge seiner Verwandtschaft mit Clodius
unterstiitzte er im November wiederum diesen bei
seiner Bewerbung um die Aedilitat (Cic. ad Att. IV
3, 3f. Dio XXXIX 7, 4). Als Provinz erhielt er
dann das diesseitige Spanien (Plut. Caes. 21, 2);

;0 Cicero (ad Qu. fr. II 1, 1) nennt ihn nicht unter
denen, weiche an einer Senatssitzung im December
teilnahmen, woraus man geschlossen hat, er sei

schon gegen das Ende seines Amtsjahres dorthin
abgereist, indes spricht seine Gegenwart bei der
Zusammenkunft der Triumvirn in Luca April 698
= 56 fur einen spateren Termin (Plut. a. O.). In
der Provinz uberraschte er die Vaccaeer und schlug
sie (Dio XXXIX 54, 1. Cic. prov. cons. 22), doch
gelang es ihnen im folgenden Jahre, ihre Nieder-

0 lage wett zu machen und Clunia zu erobern, ohne
dass Nepos mit seinen schwachen Streitkraften
etwas gegen sie thun konnte (Dio XXXIX 54, 2).

Nach Ablauf des zweiten Jahres seheint er nach
Rom zuriickgekehrt und dort bald gestorben zu
sein (Ascon. Scaur, p. 24; vgl. Wilsdorf Fasti
Hisp. prov. [Leipz. Stud. I] 126f.); er setzte den
Carrinas zu seinem Erben ein (Val. Max. VII
8, 3). Ausserlich ahnelte er einem bekannten
Schauspieler Pamphilus (a. O. IX 14, 4. Plin.

) VII 54) ; als Redner war er ohne viel Bedeutung
(Cic. Brut. 247); erhalten ist ein Brief, den er

aus Spanien an Cicero schrieb (fam. V 3).

97) Q. Caecilius Metellus Numidicus, jiingerer
Sohn des Metellus Calvus Nr. 83. Als Jungling
hOrte er in Athen den Karneades (Cic. de or. Ill

68). Wahrend seiner Praetur verwaltete er eine
Provinz, die Rom mit Getreide versorgte (Cic.

Verr. Ill 209). Es wird erzahlt, dass er einmal
wegen Erpressungen angeklagt war; die Richter

) aber hatten ein solches Y'ertrauen in seine Ehren-
haftigkeit gehabt, dass sie seine Rechnungen gar
nicht einmal prufen wollten (Cic. Balb. 11 ; ad Att.
I 16, 4. Val. Max. II 10, 1). Vielleicht fallt

dieser Process nach jene praetorische Statthalter-
schaft, wenigstens findet sich in dem spateren
Leben des Metellus kein Zeitpunkt, fur den er

besser passte. Im J. 645 = 109 erhielt C. das
Consulat (Chronogr. Idat. Chron. pasch. Cassiod.

Cic. Cornel, u. Ascon. z. d. St. p. 60 K.) und die

1 Fuhrung des Krieges gegen Iugurtha. Fur diesen ist

Hauptquelle Sallust. lug., iiber die vielfach strittige

Chronologie vgl. Mommsen R. G. II 146 Anm.
Meinel Zur Chronologie des iugurthin. Krieges,
Augsburg 1883. Die Consuln waren erstim Anfange
des Amtsjahres selbst gewahlt worden (Mommsen
Henn. I 428), und die umfassenden Rtistungen
hielten den Metellus lange in Rom auf, so dass
er erst spat im Jahre nach Africa abreiste (Sail.

39
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43, 1—4), begleitet von den Hoffnungen und
Wiinschen der Biirgerschaft, die sich vornehmlich

auf seine makellose Unbestechlichkeit griindeten

(43, 5. Plut. Mar. 7, 1). Er fand das Heer in

trostlosestem Zustande (44, 1—5) und bethatigte

bei dessen durchgreifender Reorganisation sein

Feldherrntalent in glanzender Weise (45, 1—3.
Val. Max. II 7, 2, vgl. IX 1, 5. Frontin. IV
1, 2; ungenau Cassiod. var. IX 25, 10). Iugur-

tha geriet in ernste Besorgnis und bot seine 1

Unterwerfung an; der Consul hielt ihn durch
scheinbares Eingehen auf seine Vorschlage hin,

gewann sogar seine Gesandten fttr sich und riiekte

allmahlich in Numidien ein (46, 1—47, 4, vgl.

Frontin. I 8, 8). Am Flusse Muthul stellte sich

ihm der KOnig entgegen und erlitt eine schwere
Niederlage (48, Iff.), die wohl mit Mommsen
schon ins J. 646 = 108 zu setzen ist , obwohl
Meinel a. 0. 16ff. erst nach ihr die Grenze der

Feldztige von 645 und 646 sucht. Nach kurzer '

East marschierte Metellus in Feindesland vor-

warts (54, 1), vielfach belastigt durch Streif-

scharen (54, 5—10) und Angriffe Iugurthas selbst

(52, 3—8), bis er sich gegen Zama wendete (56, 1).

Wahrend des Sturmes auf die Stadt (57, 1—6)
drang der Feind in das rOmische Lager ein, wurde
aber zuriickgeschlagen (58, 1—7); indes die weitere

Belagerung blieb erfolglos (59, 1—60, 8) und Me-
tellus kehrfce in die rGmische Provinz zuriick, wo
er Winterquartiere bezog (61, If.). Wahrend des i

Winters wurden neue Verhandlungen mit Iugurtha

angekniipft und einer von seinen Anhangern, Bo-

milkar, auf die rOmische Seite gezogen (61, 3

—

62, 9. Dio frg. 89, 1), doch dessen Anschlage
scheiterten spater (70, 1—72, 2). Dem Metellus

wurde der Oberbefehl fur das folgende J. 647
= 107 bestatigt (62, 10), aber seine Stellung er-

schwert durch die Intriguen seines Legaten C.

Marius. Dieser bat ihn um Urlaub fur die Be-

werbung ums Consulat, wurde von ihm erst freund-

lich, dann mit Spott abgewiesen (64, 1—4. Dio
89, 3. Plut. Mar. 8, 1—4, der dies fruher als Sail,

erzahlt) und suchte nun mit alien Mitteln das

Ansehen des Feldherrn in der Provinz und in Bom
zu untergraben. Er gewann u. a. den numidi-

schen Praetendenten Gauda fur sich, der gleich-

falls von Metellus schroff behandelt war (65, 2),

wie diesem iiberhaupt seine strenge Harte viele

Feinde machte (Sail, mehrfach
,

App. Num. 2.

Dio 89, 4). Den neuen Feldzug ereffnete er mit

der Einnahme der abgefallenen Stadt Vaga, die

fur ihren Treubruch schwer biissen musste (68,

1—69, 4. App. Num. 3) und schritt auf seiner

Siegeslaufbahn vorwarts, wahrend in Bom Marius,

den er schliesslich kurz vor dem Wahltermin dort-

hin entlassen hatte (73, If. Plut. Mar. 8, 5), zum
Consul gewablt und durch Volksbeschlnss mit der

Fiihrung des numidischen Krieges betraut wurde.

Metellus zersprengte das neue Heer, das ihm Iu-

gurtha entgegenstellte, in einer Feldschlacht (74,

3), verfolgte den fliehenden Konig nach Thala
mitten in der Wiiste und nahm diesen Ort ein

(75, 1—76, 6. 89, 6). Er blieb jenem auf den
Fersen, der wiederum entkommen, zu den Gaetu-
lem gefliichtet war und ein Biindnis mit Bocchus
von Mauretanien geschlossen hatte , und holte

schon zu einem neuen Schlage aus, als die Nach-
richt eintraf, Marius sei zu seinem Nachfolger im

Oberbefehl bestimmt worden. Tief verletzt brach

er die kriegerischen Unternehmungen ah und ver-

brachte den Rest der Zeit mit Verhandlungen mit
Bocchus (80, 1—83, 3). Er vermied die persOn-

liche Begegnung mit dem neuen Consul, liess ihm
das Heer durch einen Legaten iibergeben (86, 5.

Plut. Mar. 10, 1) und kehrte gegen Ende des

J. 647 = 107 heim. Nach Sallust 88, 1 kamen
ihm jetzt, postquam invidia eesserat, Senat und
Volk gleich freudig entgegen

;
gewiss ist, dass er

von den Optimaten stets als der eigentliche Uber-

winder Iugurthas betrachtet wurde (Plut. Mar.

10, 6) und nicht mit Unrecht sich selbst dafiir

hielt (ebd. 10, 1, vgl. Gell. XII 9, 4). Er erhielt

den Ehrenbeinamen Numidicus una feierte 648
= 106 einen Triumph (Acta tr. Veil. II 11, 2.

Eutrop. IV 27, 6. Auct. de vir. ill. 62, 1 ,
vgl.

fiber den Krieg noch Liv. ep. LXV. Flor. I 36, 10

—12. Eutrop. IV 27, 1—3. Oros. V 15, 7. Veil.

II 11, 1. 39, 2. Auct. de vir. ill. 62, 1. 67, 1.

Exuper. 1 p. 1 Burs.). Im J. 652 = 102 wurde
Metellus Censor zusammen mit seinem Vetter C.

Metellus Caprarius (Cic. de domo 87. Veil. II 8, 2

;

zu Gell. I 6, Iff. vgl. S. 1215, 53). Er bestrafte

den L. Appuleius Saturninus mit einer Riige (Cic.

Sest. 101) und wollte ihn nebst dem Servilius

Glaucia aus dem Senat stossen, was jedoch sein

Amtsgenosse verhinderte (App. b. c. I 28). Nach
Oros. V 17, 1 kam deswegen die EmpOrung des

I Volkes so heftig zum Ausbruch, dass der Censor

in persOnliche Gefahr geriet ; doch scheint die Ver-

anlassung dieses Tumultes vielmehr gewesen zu

sein, dass er den L. Equitius, einen angeblichen

Sohn des alteren Gracchus und Anhanger des

Saturninus, von der Biirgerliste ausschloss (Frg.

seines Elogium CIL 12 p. 196 el. XIX. Cic. Sest.

101. Val. Max. IX 7, If.. Auct. de vir. ill. 62, 1,

vgl. Bardey Das sechste Consulat des Marius

[Nauen 1883] 26). Fur das J. 654 = 100 war
) Marius zum Consul, Glaucia zum Praetor und Sa-

turninus zum Tribunen gewahlt worden; ehe sie

ihre revolutioniiren Plane ins Werk setzen konn-

ten, gait es, sich des gefahrlichsten Gegners, des

Numidicus, zu entledigen (Plut. Mar. 28, 5—7).

Es wurde das Ackergesetz des Saturninus ange-

nommen mit der Clausel, dass jeder Senator bei

Strafe von Ausstossung und Verbannung es be-

schwCren musste. Um dem Metellus eine Falle

zu bereiten, erklarte Marius sich anfangs selbst

) gegen den Eid (ebd. 29, 4), anderte dann plotz-

lich seine Ansicht, und aus Furcht folgte nun
der gesamte Senat seinem Beispiel (ebd. 29, 7;

iiber die Haltung des Marius vgl. Bardey a. O.

47ff.). Nur Metellus beharrte bei der Verweige-

rung des Schwures und verliess, als Saturninus

seine Verbannung beantragte, freiwillig die Stadt

;

darauf erklarte ihn der Consul in die Acht (Plut.

Mar. 29, 8f; Cat. min. 32, 2. App. I 29—31.
Dio XXXVIII 7, 1. Liv. ep. LXLX. Flor. II 4, 2.

0 5, 3. Ampel. 18, 14. Oros. V 17, 4. Veil. II 15, 4.

Val. Max. ni 8, 4. Auct. de vir. ill. 62, 2. 73, 8.

Cic. Sest. 37. 101. 130; de domo 82. 87; p. red.

5. 25; Cluent. 95; Plane. 89; Pis. 20. Schol. Bob.

p. 272. 347). Er ertrug sein Schieksal mit Buhe
und Gleichmut (Cic. fam. I 9, 16. Sen. ep. Ill

3, 4), lebte erst in Rhodos mit philosophischen

Studien beschaftigt (Liv. ep. LXIX. Plut. Mar. 29,

10), dann in Tralles, wo ihn die Nachricht von
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seiner Riickberufung traf (Val. Max. IV 1, 13.

Auct. de vir. ill. 62, 3). Diese war sofort nach
der Katastrophe des Saturninus und Glaucia be-

antragt worden , doch hatte der Consul Marius
sich ihr mit Erfolg widersetzt (Oros. V 17, 11);

er widerstrebte auch im folgenden J. 655 = 99
(Plut. Mar. 31, 1), aber die dahin zielende Roga-
tion des Volkstribunen Q. Calidius drang durch,

unterstiitzt durch die Furbitten der grossen Fa-
milie der Meteller und besonders durch die 1

eifrigen Bemiihungen des Sohnes des Verbannten
(Liv. Veil. Auct. de vir. ill. Val. Max. IV 1,

13. V 2, 8. Cic. Plane. 69; p. red. 37f.; ad
Quir. 6. 9. 10. Schol. Bob. p. 252 Or., etwas ab-

weichend App. I 83, vgl. Nr. 98). Dass Metellus

nach seiner Rlickkehr fraeto animo et demisso

gewesen sei, erklart Cic. fam. I 9, 16 fur falsclr,

jedenfalls hOren wir nichts mehr von seiner Offent-

lichen Thatigkeit. Ob er der Metellus ist, den

Q. Varius, Tribunus plebis 663 = 91, durch Gift 5

ums Leben brachte (Cic. nat. deor. Ill 81), ist

nicht zu erweisen. Zu seiner Charakteristik liefert

Sallust manche Beitrage, und noch mehr Cicero,

der es liebte, sich selbst mit jenem Vorkampfer
der Optimatenpartei, der ins Exil gehen musste,

in Parallele zu stellen (die Belege sind oben an-

gefiihrt; fur einen charakteristischen Zug vgl. die

Stellen unter Caecilia Metella Nr. 132). Die Reden
des Metellus wurden geruhmt (Cic. Brut. 135; de

or. I 215. Veil. II 9, 1) und in der Zeit der An- c

tonine wegen ihrer Sprache gelesen (Fronto I 7

p. 20 Nab.); daher hat Gellius Fragmente aus

mehreren erhalten , so aus der gegen den Volks-

tribunen C. Manlius (vielleicht T. Manlius Man-
cinus, der die Abberufung aus Numidien veranlasst

hatte, Sail. lug. 43, 7), Gell. VII 11. Prise. VIII

17 (I 382 Hertz) , aus der iiber seinen Triumph
(Gell. XII 9, 4), aus der Anklageschrift gegen
einen Valerius Messalla (XV 4, If.) und aus einem
in der Verbannung an Cn. und L. Domitius ge- <

richteten Schreiben (XV 13. 6. XVII 2, 7). Viel-

leicht unterstutzte den Metellus bei Abfassung
seiner Reden der ihm in treuer Freundschaft er-

gebene L. Aelius Stilo (Cic. Brut. 206. Suet,

gramm. 3, vgl. Bd. I S. 532 Nr. 144). Metellus

besass eine Villa bei Tibur (Cic. de or. II 263),

die iin Besitze seiner Nachkommen blieb.

98) Q. Caecilius Metellus Pius, Sohn von
Nr. 97. Er leistete seine ersten Kriegsdienste

im Alter von etwa zwanzig Jahren, 647 = 107,.

unter seinem Vater in Africa (Sail. lug. 64, 4.

Plut. Mar. 8, 4); als Mann spectata iam aetate

(Cic.) bot er 655 = 99 alle Mittel auf, um die

Ruckberufung des Vaters aus der Verbannung zu

bewirken und erhielt davon den Beinamen Pius

(Cic. p. red. 37; ad Quir. 6; Arch. 6. Veil. II

15, 3f., vgl. 45, 3. Val. Max. V 2, 7. Plin. paneg.

88. Auct. de vir. ill. 63, 1. Ampel. 18, 14. App.
b. c. I 33. Dio frg. 93, 1), doch ist es nicht rich-

tig, dass er das Bild der Pietas auf die Denare
setzte, die er wenige Jahre spater, gegen 660
= 94, als Munzmeister pragte (Mommsen Miinz-

wesen 557 nr. 172; Ztschr. f. Numismatik II 43).

Schon frfihzeitig gelangte er zum Pontificat, ob-

gleieh er Consulare zu Mitbewerbern hatte (Auct.

de vir. ill. 63, 3), und wurde 665 = 89 Praetor

(ebd. Cic. Arch. 7. 9. 31). Im folgenden Jahre

wahrend des Bundesgenossenkrieges commandierte

er in Apulien, nahm das wichtige Venusia ein

und schlug den gefurchteten Feldherrn der Marser

Q. Pompaedius Silo in einer Schlacht, bei der

dieser selbst das Leben einbiisste (Diod. XXXVII
2, 10. App. I 53. Liv. ep. LXXVI. Auct. de vir.

ill. 63, 1; iiber die Abweichungen der Berichte

vgl. Marcks tJberlieferung des Bundesgenossen-

krieges [Marbg. 1884] 89). Vielleicht schon da-

mals empflng er den Imperatortitel, denn er fiihrt

ihn auf Munzen, die anscheinend vor seinen spa-

nischen Siegen geschlagen sind (Klugmann
Ztschr. f. Numism. VIII 68 gegen Mommsen
Miinzwesen 612 nr. 244; Tr. Blac. DI 459 nr. 248).

Er stand noch im nachsten Jahre, 667 = 87, mit
proconsularischem Imperium gegen die Samniten
im Felde, als nach Sullas Abgang aus Italien

Marius und Cinna Rom bedrohten. Damit seine

Streitkrafte zum Schutze der Hauptstadt verfiig-

bar wurden, wies ihn der Senat an, mit den Geg-
nern in Verhandlung zu treten; doch deren Frie-

densbedingungen waren unannehmbar, und infolge-

dessen vereinigten sich die Samniten vielmehr mit

den Demokraten (Sail. hist. I 25 Kr. = I 28 Maur.

Licinian. p. 24. 26 Bonn. App. 1 68. Dio 99, 6. 7).

Metellus war ausser stande dies zu verhindern

und eilte dem gefahrdeten Rom zu Hiilfe (App.

I 69) ; doch weigerte er sich, an Stelle des mili-

tarisch unfahigen Consuls Cn. Octavius den Be-

fehl zu ubernehmen, wie seine Soldaten forderten
1 (Plut. Mar. 42, 4), und als sie daraufhin in Massen

zum Feinde ubergingen, musste die Verteidigung

Roms aufgegeben werden. Metellus selbst gehOrte

zu den Gesandten, die der Senat an Cinna schickte

(Licinian. p. 28 Bonn. Plut. Mar. 42, 5). Er ging

zuerst nach Africa, um gegen die Marianer zu

riisten, und nachdem er von dort durch C. Fabius

Hadrianus im J. 670 = 84 vertrieben worden war
(Liv. ep. LXXXIV. Plut. Crass. 6, 2f.), nach Ligu-

rien. Bei Sullas Wiedererscheinen auf italischem

) Boden gehorte er zu den ersten , die zu ihm
stiessen, iibernahm aufs neue sein proconsularisches

Commando (App. I 80f. Dio 102, 1), kampfte an-

fangs mit ihm zusammen in Apulien und Campa-
nien gegen die Consuln Norbanus und Scipio (App.

I 84. 85), dann 672 = 82 allein im Norden mit

demselben Erfolge, wahrend die Demokraten ihn

als Feind des Vaterlandes erklarten (App. I 86)

und Sulla sich bereits gegen Rom wandte. Es
gelang Metellus, am Flusse Aesis eine Abteilung

) Carbos unter seinem Legaten Carrinas zu schla-

gen (App. I 87. Oros. V 20, 5) und kurze Zeit

darauf eine andere vflllig aufzureiben (App. I 88)

;

dann marschierte er iiber Ravenna (App. I 89)

nach Faventia und gewann hier einen entschei-

denden Sieg iiber die feindliche Hauptmacht unter

Norbanus und Carbo selbst (Veil. II 28, 1. Oros.

V 20, 7. App. I 91. Plut. Sull. 28, 14). Die

Folge des Sieges war, dass zahlreiche Mannschaf-

ten der Gegner und das ganze gallische Land bis

0 zu den Alpen hin auf seine Seite traten (App.

I 92, vgl. Plut. Pomp. 8, 5f. ohne grossen Wert).

Fur diese wichtigen Dienste wurde er Consul mit

Sulla im J. 674 = 80 (fast. Cap. SC. de Oropiis

IGS I 413, 53. Tessera CIL I 718. Chronogr.

Idat. Chron. pasch. Cassiod. Cic. Verr. I 130.

Gell. XV 28, 3. App. 1 103). Damals vergalt er

dein Q. Calidius, der die Riickkehr seines Vaters

beantragt hatte, diese Wohlthat, indem er seine
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Bewerbung um die Praeturunterstfitzte (Cic. Plane.

69. Val. Max. V 2, 7). Im folgenden Jahre ging
er nach Spanien und wurde hier durch den Krieg
gegen Sertorius acht Jahre lang festgehalten (App.

I 97. 108). Metellus war damals ein erprobter

Peldherr, nur neigte er sehon etwaa zu Bequem-
lichkeit ; aber seine methodische Kriegskunst und
seine geschulten Legionen waren machtlos gegen-
fiber dem genialen Gegner, der den hier zu alien

Zeiten heiinischen Guerillakrieg meisterlich zu
organisieren verstand (gute Charakteristik nach
Sallust bei Plut. Sert. 12, 4. 13, Iff. 18, 1; Pomp.
17, 1). Watrrend des ersten oder der beiden ersten

Jahre ergriff Metellus die Offensive, indem er von
seiner Provinz , dem jenseitigen Spanien , nach
Lusitanien vordrang und die festen Stadte zu
nehmen suchte. Es gelang ihm bei Dipo am Anas
(Sail. hist. I 74 Kr. = 1 113 Maur.), an dessen
Stelle er wahrscheinlich das nach ihm benannte
Metellinum griindete (Hfibner CIL II p. 73.

Bieiikowski Wiener Studien XIII 155), dagegen
wurde er von Langobriga an der Munching des

Tagus mit Verlust zuriickgeschlagen (Plut. Sert.

13, 4—7). Auch mehrere seiner Legaten erlitten

Niederlagen, und wahrend Sertorius den grOssten

Teil der Halbinsel wieder unterwarf, hielt sich

Metellus ruhig in seiner Provinz. Zu seiner

Unterstiitzung wurde Pompeius bestimmt. Er
traf, wie es scheint, erst im Anfang 678 = 76 in

Spanien ein (Maurenbrecher Sail. hist. frg. Hi
227 gegen Bieiikowski), und im August suchte
sich Metellus mit ihm zu vereinigen und schlug
bei Italica am Baetis Hirtuleius, den Unterfeld-

herrn des Sertorius, der sich ihm entgegenstellte

(Frontin. str. II 1,2. 3, 5. Oros. V 23, 10). Im
folgenden Jahre wurde Hirtuleius von ihm zum
zweitenmale bei Segovia vollstandig besiegt und
fand dabei seinen Tod (Sail. hist. II 21 Kr. = II

59 Maur.) ; dann eilte der Sieger dem Pompeius
zuHulfe. Doch noch vor seinem Eintreffen griff'

dieser, um allein den Euhm zu ernten, an und
erlitt eine Niederlage am Flusse Sucro (Jucar).

Als Metellus am nachsten Tage anlangte, wurde
er von dem jungeren Feldherrn mit grosster Ehr-
erbietung empfangen, und ein derber Ausspruch
des Sertorius bezeugte, dass nur seine Dazwischen-
kunft jenen vom Verderben gerettet hatte (Plut.

Sert. 19, 2—7; Pomp. 18, 1. 19, 1—4; unzu-
verlassig App. I 110, vgl. noch Veil. II 29, 5).

Die vereinigten romischen Armeen lieferten dem I

Feinde eine Schlacht an der Turia (Guadalaviar)

;

wiederum kampfte Pompeius unglucklich, Metel-

lus aber, der von einem Wurfspiess getroffen wurde,
mit Glfick (Sail. hist. II 25. 26 Kr. = II 67. 68.

Maur. Liv. ep. XCII. Plut. Sert. 21, 1—3.
App. a. 0.). Die Erfolge dieses Feldzuges steiger-

ten sein Selbstbewusstsein ausserordentlich , so

dass er nicht nur den Imperatortitel annahm und
auf seine Miinzen setzte (Plut. Sert. 22, 2. Momm-
sen Munzwesen 612 nr. 244), sondern auch, wenn 6

den Berichten zu trauen ist, sich gleich einem
Gotte feiern und verherrlichen liess (Sail. hist. II

29 Kr. = II 70 Maur. Val. Max. IX 1, 5. Plut.

a. 0., vgl. Pomp. 18, 2; fiber die Beziehungen
des Metellus zu Archias und anderen Sangern
seiner Thaten vgl. Cic. Arch. 26). Auch im J. 680
= 74 war ihm das Glfick hold, denn zahlreiche

spanische Stadte unterwarfen sich ihm (Strab. Ill

162. App. I 112), doch blieb die Belagerung von
Calagurris, zu der sich Pompeius mit ihm ver-

einigt hatte, ohne Erfolg (Liv. ep. XCIII). Die
nachsten Jahre brachten endlich den Tod des Ser-

torius, die Vernichtung seiner Anhanger durch
Pompeius und die Beruhigung Spaniens durch
Metellus (App. 1 115. Plut. Sert. 27, 1). Allge-

gemein gehaltene Notizen fiber dessen Kriegfuh-
rung geben z. B. Liv. ep. XCI —XCIII. XCVI.

3 Flor. II 10, 5. Eutrop. VI 1, 2f. Oros. V 23, 3ff.

Exuper. 8. Val. Max. VIII 15, 8. Auct. de vir.

ill. 63, 2. Cic. Sull. 70 spielt vielleicht auf
einen Mordanschlag an, der damals gegen ihn
geplant wurde. Ende 683 = 71 kehrte Metellus
heim, entliess sein Heer in Oberitalien im Gegen-
satz zu Pompeius und triumphierte gleichzeitig

mit diesem in den letzten Tagen des Jahres (Sail,

hist. IV 52 Kr. = IV 49 Maur. Veil. II 30, 2.

Eutrop. VI 5, 2). In der Folge scheint er sich

) vom politischen Leben zurfickgezogen zu haben
(Plut. Lucull. 6, 6; Cat. 24, 12); nur 688 = 66
trat er gegen Catilina auf, als dieser mit einem
Process wegen seiner Verwaltung Africas bedroht
wurde (Cic. in tog. cand. bei Ascon. p. 77 K.),

vermutlich als Patron der Africaner von seinem
Vater her, und im nachsten Jahre erschien er als

Zeuge beim Majestatsprocess des C. Cornelius
(Ascon. p. 53. 70. Val. Max. VIII 5, 4). Er starb

ein bis zwei Jahr spater, denn damals folgte ihm
) Caesar in der Wiirde des Pontifex Maximus nach,
die er bald nach 672 = 82 erlangt hatte (Dio
XXXVII 37, 1. Plut. Caes. 7, 1. Macrob. HI 13,
10ff., wo seine Notizen fiber einen Priesterschmaus
erhalten sind). Dass er auch Augur war, ist trotz

des Augurstabes auf seinen Miinzen nicht wahr-
scheinlich, ebensowenig die Gleichsetzung mit dem
C. Metellus, der den Castortempel ausschmiickte

(Plut. Pomp. 2, 5, vgl. Jordan Topogr. I 2, 871f.

Anm.). Aus seiner Villa in Tibur stammt offenbar
I das Bruchstfick einer Weihinschrift , auf der er

sich [Imp.] iterfum) nennt (CIL XIV 3588).
Ein Urteil fiber ihn aus Sullas Memoiren giebt

Plut. Sull. 6, 7.

99) Q. Caecilius Metellus Pius Scipio ging
durch Adoption aus der Familie der Scipionen in

die der Meteller fiber. Fur seine verwandtschaft-

lichen Beziehungen zu den hervorragendsten ro-

mischen Geschlechtern ist die Hauptstelle Cic.

Brut. 21 If. , wonach sich das in dem Stamm-
haum S. 1225f. dargelegte Bild ergiebt (vgl. dazu
noch Cic. de dom. 123; ad Att. VI 1, 17. Dio XL
51, 3, ungenau Eutrop. VI 23, 2). Vor der Adop-
tion, die vielleicht testamentarisch war, fiihrte

er den Vornamen P. , mit dem er auch spater

bisweilen genannt wird (Cic. Verr. IV 79 ; de domo
123. Liv. ep. CXIII. CXIV. Val Max. IX 5, 3.

Ascon. Cornel, p. 66. Suet. Tib. 4); Appian nennt
ihn meistens falschlich Lucius. Das Cognomen
Nasica hat Cic. ad Att. II 1, 9. Als junger Mann
wird er zuerst im J. 676 = 78 erwahnt (Cic. Cornel,

bei Ascon. p. 66), dann 684 = 70 als einer der

Verteidiger des Verres (Cic. Verr. IV 79ff.). Er
heiratete eine Aemilia Lepida, die mit Cato ver-

lobt war; daffir rachte sich dieser an ihm durch

Spottgedichie (Plut. Cat. min. 7, 1, vgl. o. Bd. I

S. 591 Nr. 166). In der Nacht zum 21. October

691 = 63 kam er mit M. Crassus und M. Marcel-

lus zu Cicero, um ihn vor dem Anschlage der
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Catilinarier gegen sein Leben zu warnen (Plut.

Cic. 15, 1, vgl. Crass. 13, 4). 694 = 60 wurde er

zum Volkstribunen ffir das nachste Jahr gewahlt,
von seinem Mitbewerber M. Favonius wahrschein-
lich de ambitu belangt und von Cicero verteidigt

(Cic. ad Att. II 1, 9). 697 = 57 gab er Fechterspiele

zu Ehren seines Adoptiwaters (Cic. Sest. 124.

Schol. Bob. z. d, St. p. 306) und erscheint in

demselben Jahre als Pontifex (Cic. de domo 123;
bar. resp. 12; Brut. 212. Suet. Tib. 4), welche
Wurde er kaum vor dem Tode jenes 691 = 63
erlangt haben wird (Bardt Priester der vier

grossen Collegien 16). Die Praetur verwaltete er

spatestens 699 = 55 , denn 701 = 53 bewarb er

sich um das Consulat. Scipio und P. Plautius

Hypsaeus traten damals als Candidaten der Volks-

partei gegen Milo in die Schranken (Liv. ep. CVTI.
Ascon. Milon. p. 26. 29. 37. Schol. Bob. Mil.

p. 281; aer. al. Mil. p. 341. Schol. Gronov. p. 443.

Plut. Cato min. 47, 1. Dio XL 53, 1), doch
keiner von ihnen wurde gewahlt, sondern sie alle

spater wegen Wahlumtrieben vor Gericht gestellt.

Vor der Verurteilung bewahrte den Scipio das
ungesetzliche Einschreiten des Cn. Pompeius, der

zum alleinigen Consul ffir 702 = 52 ernannt wor-

den war und sich bald darauf mit seiner Tochter

Cornelia vermahlt hatte (Plut. Pomp. 55, Iff. Dio
XL 51, 2ff. 53, 2. App. b. c. II 24. Val. Max.
IX 5, 3. Veil. II 54, 2 falsch datiert). In einer

Senatssitzung im Februar war Scipio gegen Milo
und seine Beschutzer aufgetreten (Ascon. Milon.

p. 30f.). Fur die letzten ffinf Monate des Jahres
nahm ihn sein Schwiegersohn zum Collegen im
Consulat an (Tessera glad. Eph. epigr. Ill p. 204.

Cassiod. Idat. Chron. pasch. Dio a. O. u. XL ind.

Plut. Pomp. 55, 5. App. II 25). Naturlich spielte

er neben Pompeius eine ganz untergeordnete Rolle;

nur beantragte er, den Censoren die ihnen von
Clodius entzogenen Eechte wiederzugeben (Dio XL
57, 1—3); im ubrigen machte ihn sein Verkehr
mit verrufenen Wustlingen berfichtigt (Val. Max.
IX 1, 8). Vielleicht stellte er als Consul auf dem
Capitol die Bronzestatuen seiner Vorfahren auf,

die zwei Jahre spater Cicero den Anlass gaben,
fiber seine avioToptjoia zu spotten (ad Att. VI 1, 17).

Als entschiedenster Anhanger des Pompeius for-

derte er am 1. September 703 = 51 , die Bera-

tung fiber Caesars gallische Statthalterschaft auf

Stammbaum zu S. 1224.

P. Cornelius Scipio Nasica Corculum
Consul 592. 599

Schwiegersohn des Africanus Maior

die Tagesordnung fur den 1. Marz .des nachsten

Jahres zu setzen (Cic. fam. VIII 9, 5); in dem
Senatsbeschluss, der am 29. September in dieser

wichtigen Frage gefasst wurde, ist er als Zeuge
verzeichnet (a. O. 8, 5f.). Im April 704 = 50
widersetzte er sich den zu Ehren Ciceros beschlos-

senen Supplicationen (a. 0. 11, 2). In der Neu-
jahrssitzung des Senats 705 = 49 gab er, nachdem
der Consul L. Lentulus Caesars Ultimatum abge-

lehnt hatte, im Namen seines abwesenden Schwie-

gersohns die entscheidende Erklarung ab, Pompeio
esse in animo, rei publieae non deesse, si sena-

tus sequeretur (Caes. b. c. I 1, 4. 2, 1. 6, 1), und
stellte den Antrag, dass Caesar bis zu einem be-

stimmten Tage sein Imperium niederzulegen und
sein Heer zu entlassen habe, widrigenfalls er als

Feind des Vaterlandes betrachtet wurde (a. 0. 2,

6f. Plut. Caes. 30, 3). Durch die Erhebung dieses

Antrags zum Beschluss war der Krieg erklart.

Gewiss richtig urteilt bei dieser Gelegenheit der

Gegner (Caes. b. c. I 4, 3) : Scipionem spes pro-
vincial atque exercituum impellit, quos se pro
neeessitudine partiturum cum Pompeio arbitra-

tor, simul iudiciorum metus (vgl. Cic. ad Att. IX
11, 4), adulatio atque ostentatio sui et potentium,

qui in re publico, iudiciisque turn plurimum
pollebant. Scipio erhielt Syrien als Provinz (Caes.

b. c. 6, 5. Cic. ad Att. IX 1, 4. Plut. Pomp. 62, 2).

Er kampfte mit den Parthern am Berge Amanus
und nahm den Imperatortitel an (Caes. b. c. HI
31, 1); diesen ftthrt er auf seinen wenig spater

in Pergamon geschlagenen Miinzen (Pinder Ci-

stophoren 570. Catal. of greek coins, Mysia p. 126)

und in der Inschrift einer ihm daselbst gesetzten

Statue (Dittenberger Syll. 264 = Inschriften

von Pergamon II 411). Den judischen Thron-

praetendenten Alexander liess ei als Anhanger
Caesars hinrichten (Joseph, ant. Iud. XIV 125.

140; bell. Iud. I 185. 196). Im iibrigen suchte

er in Syrien (Caes. Ill 31, 2—4) und in der Pro-

vinz Asia, wo er den Winter zubrachte, moglichst

viel Geld zu erpressen (a. 0. 32, 1—6) und seine

unzufriedenen Legionen durch reiche Geschenke
bei guter Laune zu erhalten (31, 4). Nach der

etwas tendenziosen Darstellung Caesars (33, Iff.)

rettete den ephesischen Artemistempel vor Plfin-

derung nur das Eintreffen der Nachricht, der

Feind stehe bereits in Epirus. Scipio ging mit

C. Laelius

Sapiens

Consul 614

P. Cornelius Scipio Nasica Serapio 94. Q. Caecilius Metellus Mace- Q. Mucins Scaevola o: Laelia
Consul 616 donicus Augur ;

Consul 611. Censor 623 Consul 637

P. Cornelius Scipio Nasica e«j 131. Caecilia Metella *L. Licinius Crassus o»> Mucia
Consul 643 I Consul 659

P. Cornelius Scipio Nasica e» Licinia

Praetor 660 !

P. Cornelius Scipio Nasica ? Cornelius Scipio Nasica
nach seiner Adoption durch Metellus Pius (Nr. 98) nach seiner Adoption durch *Licinius Crassus

99. Q. Caecilius Metellus Pius Scipio L. Licinius Crassus Scipio.
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zwei Legionen nach Europa liber, wo ihn Pompeius
schon seit einiger Zeit erwartete (4, 3). Br mar-
schierte zunikhst gegen den in Makedonien stehen-
den Cn. Domitius Calvinus, machte dann pletz-
lich eine Schwenkung und wandte sich nach Thes-
salien gegen L. Cassias longinus (36, 1), der sich
vor ihm in siidwestlicher Richtung zuriickzog. Er
brach die Verfolgung ab auf die Kunde, dass Do-
mitius sein mit geringer Bedeckung am Haliakmon
zuriickgelassenes Gepack bedrohe (36, 3—8), und
nahm gegeniiber diesem gleichstarken Gegner auf
dem anderen Flussufer Stellung (37, Iff.). Beide
hielten sich einen Teil des Monats Mai 706 = 48
hindurch auf diese Weise im Schach, bis Mangel
an Vorraten den Legaten Caesars nOtigte, in der
Eichtung auf die Hauptarmee langsam zuruckzu-
gehen (38, 1—4); sie blieben einander gegenuber,
bis der Hauptschauplatz des Krieges im Juli nach
Thessalien verlegt wurde (79, 3, vgl. Plut. Pomp
66, 4; Caes. 39, 5. App. II 65). Abweichend be- i

richten liber diese Operationen Dio XLI 51, 2,

doch auch nicht ungiinstiger fur die Caesarianer,
und App. II 60, schwerlich zuverlassiger, Tgi.
Glcde Caesars histor. Glaubwiirdigkt. (Kiel 1871)
19. Stoffel Hist, de Jules C^sar TJ 236. In
dieser Zeit seiner Bedrangnis bei Dyrrhachion
wandte sich Caesar an Scipio mit der Bitte, den
Prieden zu vermitteln (Caes. Ill 57, Iff.); anfangs
schien dieser dazu geneigt, doch auf Drangen der
Kriegspartei wies er den Boten ab (57, 5, vgl. 3

90, 2). In Larissa vereinigte er sein Heer mit
dem des Pompeius (80, 4. 81, 2), der mit ihm die
Ehre des Oberbefehls teilte (82, 1). Damals, als
die Optimaten schon um das Pell des Lowen strit-

ten, den sie noch erlegen sollten, beanspruchte
auch Scipio wie andere die Wurde des Pontifex
Maximus, die Caesar inne hatte (83, 1. Plut. Pomp
67, 6 ; Caes. 42, 1 ,

vgl. App. II 69). In der
Schlacht bei Pharsalus am 9. August fiihrte er
das aus seinen syrischen Legionen gebildete Mitt-el- 4
treffen gegen Calvinus (Caes. Ill 88, 1. App. II
76. Plut. Pomp. 69, 1 ; Caes. 44, 2) ; nach deren
unglucklichem Ausgang floh er tiber Kerkyra (App.
II 87) nach Africa (a. 0. Plut. Cat. 56, 3). Die
Macht, die hier dem pompeianischen Statthalter
Attius Varus und dem Kfinig Iuba von Numidien
zur Verfiigung stand, schien den Pluchtlingen von
Pharsalus die sicherste Gewahr fur die erfolg-

reiche Wiederaufnahme des Krieges, und wahrend
Caesar im Orient weilte, steigerte sich ihre Kraft 5
und Zuversicht. Auf das Obercommando erhoben
der Statthalter Scipio und der hoehmutige Konig
Anspruch ; die Soldaten wunschten Cato zum Feld-
herrn, doch dieser lehnte ab, wies den Numider
in seine Schranken zuriick und ubertrug das Im-
perium dem Scipio, obwohl er bisher mit ihm
verfeindet war, als Consularen und ehemaligem
Mitfeldherrn des Pompeius (Liv. ep. CXIII. Veil.
II 54, 4. Auet. de vir. ill. 80, 3. App. II 87.
Plut. Cato 57, 1. Dio XLII .57, 1—4). Scipio 6(

gait nun den Seinen als unus imperator populi
Bomani (b. Afr. 4, 4) und setzte den Imperator-
titel auf die Miinzen, die er damals pragte (Ba-
be Ion Monnaies de la rep. rom. I 278). Es ging
die Rede, dass ein Scipio in Africa nicht besiegt
werden konne (Dio XLII 57, 5), doch der Ge-
wahlte war so untiichtig, dass er iiberhaupt in
den Berichten uber den Krieg kaum hervortritt.

Selbst Cato bereute, sich ihm so bereitwillig unter-
geordnet zu haben; zwar gelang ihm noch, die
ZerstSrung Uticas zu verhindern (Plut. Cato 58, 1),
doch sah er spater nach Caesars Landung im
December 707 = 47 seine guten Ratschlage schnode
zuriickgewiesen (a. 0. 58, 3f.). Auch mit dem
tuchtigen Labienus war der neue Oberfeldherr
nicht immer einig (Val. Max. VIII 14, 5); hingegen
scheinen die Angaben iiber seine allzugrosse Nach-

Ogiebigkeit gegen Iuba, dem er das Recht, allein

im Purpurmantel zu erscheinen, eingeraumt (b.

Afr. 57, 5) und das ganze romische Africa ver-

sprochen habe (Dio XLIII 4, 4f.), ebensowenig
unparteiisch, wie die von seiner Harte gegen ge-
fangene Caesarianer (b. Afr. 28, 4. 44, 3ff., vgl.

Val. Max. Ill 8, 7). Der Winter verging mit
kleineren Unternehmungen (ausfuhrliche Darstel-
lung b. Afr., vgl. App. II 95f. Dio XLIII 4, 4ff.);

Scipio wusste die anfangs schwierige Lage des
0 Gegners nicht zu benutzen , sodass dieser seine
Veteranenlegionen aus Italien an sich Ziehen und
zahlreiche tfberlaufer gewinnen konnte. Als er
sich gegen Thapsus wandte, war Scipio gezwungen,
zum Schutz der wichtigen Stadt am 6. April 708
= 46 die Schlacht unter ungiinstigen Bedingungen
anzunehmen (b. Afr. 79, 2. 80, Iff. Plut. Caes.
53, 1. Dio 8, 1) , seine vollstandige Niederlage
war die Polge (b. Afr. 82, 1—86, 1. Dio a. 0.
Liv. ep. CXIV. Veil. II 54, 2. Suet. Caes. 35. 37.

)59. Auct. de vir. ill. 78, 8). In der Schlacht
selbst wird der Oberfeldherr kaum einmal ge-
nannt; er entkam und wollte mit einigen Ge-
fahrten nach Spanien fluchten, da Cato vor einer
Landung in Utica warnte (Plut. Cato 58, 5. 60, P».

62, 1). Er wurde nach Hippo Regius verschlagen
und dort von den Schiffen des caesarischen Partei-
giingers P. Sittius umzingelt; als er keine Ret-
tung mehr sah und die Peinde nach ihm, dem
Imperator, suchten, durchbohrte er sich mit den

) Worten : Imperator se bene habet (Liv. ep. CXIV.
Val. Max. Ill 2, 13. Sen. ep. Ill 3, lOf.) und
liess sich ins Meer sinken (App. II lOOf. Dio 9, 5

;

b. Afr. 96, Iff. Cic. fam. IX 18, 2. Schol. Bob.
p. 306 Or. Eutrop. VI 23. 2. Ampel. 24). Hochstens
sein Tod rechtfertigt Ciceros spateres Lob (Phil.

XIII 29): elarissimus vir maiorumque suoruni
simillimus und das gunstige Urteil des Livius
(Tac. ann. IV 34). Er verstand satis bene et

loqui et dicere (Cic. Brut. 212) und schrieb eine

1 Schmahschrift gegen Cato nach 698 = 56 (Plut.
Cat. 57, 7; Fragmente Plin. n. h. VIII 196. XXIX
96). ttber sein Landgut bei Tibur Cic. Phil. V
19 ; fam. XII 2, 1 ; iiber seine Geflfigelzucht Varro
de r. r. Ill 10, 1 (auch 2, 16? vgl. I 13, 7. Plin.
n. h. X 52, Gemiisesorten nach einem Caecilius
Metellus benannt Colum. X 182). Einem sonst
nicht bekannten, jung verstorbenen Sohn gehort
vielleicht das Fragment einer Grabschrift mit
[Metjellus ScipfioJ an (CLL I p. 13 = XIV 3589).

[Miinzer.]

100) Caecilius Natalis, in dem Dialoge des
Minucius Pelix (s. d.) ,Octavius' die eine der strei-

tenden Hauptpersonen, der Vertretdr des Heiden-
tums bezw. der Religion der Vater, durch die Rom
gross geworden. Da die Anlage des Dialogs
kunstlerische Einkleidung ist, steht nicht fest,

ob dieser C. nicht ebenso wie Octavius, sein Geg-
ner, bios eine erdachte Figur ist; auch wenn or
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wirklich ein Mann aus dem Freundeskreise des
Minucius war, ist es eine sehr iiberflussige Be-
miihung, ihn mit anderen C. identificieren zu
wollen. Die Hypothese z. B., dass er mit einem
aus Inschriften in Cirta, die der Zeit um 215
angehdren, bekannten M. Caecilius Natalis (s.

Dessau Hermes XV 471) identisch sei, hat wenig
Bedeutung. [Jiilicher.]

101) Q. Caecilius Niger, ein Sicilier von Ge-
burt, war unter dem Praetor Verres Quaestor in j

Sicilien (Cic. div. in Caec. 4. Ps.-Ascon. div. in
Caec. argum. p. 98 Or.) und hatte selbst an dessen
Erpressungen Anteil (Cic. 32—35. 56). Um Cicero
von der Anklage des Praetors zu verdrangen und
dann diesen zu retten, drangte er sich seinen
Landsleuten gegen ihren Willen als Anklager auf
(Cic. 21. Ps.-Ascon. p. 98. 112), und Cicero musste
sich erst durch die gegen ihn gerichtete Bede,
die divinatio in Q. Caecilium, sein Vorrecht er-
ringen, indem er nachwies, wie ungeeignet Niger ',

in Vergleich zu ihm selbst ware, den Verres zu
belangen (35—47. 58—62). Niger bewarb sich
damals 684 = 70 um die Aedilitat (Cic. 70). Einen
Witz Ciceros iiber seine angebliche Hinneigung
zum Judentum erzahlt Plut. Cic. 7, 3.

[Munzer.]
102) M. Caecilius Novatillianus, qufaestor)

provftneiae) Afriefae), trib(unus) plebfis), prae-
t(or), itiridficus) Apulfiae) et Calabr(iae), iuri-
dfieusj Hispan(iae) citferioris) (CIL II 4118 3
Tarrapo), alleetus inter consulates, praeses pro-
vfinciae) Moes(iae) supferioris). orator et poeta
inlustris. Patron von Benevent (CIL IX 1572 =
Dessau 2939. IX 1571) und Tarraco (CIL II
4113); der Allection unter die Consulare und des
Titels Praeses wegen in das spatere 3. Jhdt. ge-
hOrig (vgl. Mommsen St.-B. 113 942. 240).

103) Q. Caec(ilius) Pudens, Legat von Ger-
mama superior unter Kaisern, deren Namen auf
der Inschrift radiert sind (Brambach CIRh4
1608, Jagsthausen). Borghesi (Oeuvres IV 186)
dachte an Macrinus und Diadumenianus oder Ma-
ximinus und Maximus oder an die beiden Philippi.

[Groag.]
104) Q. Caecilius Bedditus, proefurator) Au-

g(usti) von Noricum, CIL III 5163 (Celeia). Ein
Fragment aus Troesmis, wo die tres militiae und
eine Procuratur eines [CJaecilius Re ... . er-
wahnt sind, ist vielleicht auch auf ihn zu be-
ziehen, Arch.-epigr. Mitt. XIX (1896) 91 nr. 33. 5(

[Stein.]

105) Caecilius Ruflnus, Quaestorier, wurde von
Domitian aus dem Senat gestossen, weil er tanzte,
Dio LXVII 13, 1. Suet. Dom. 8 (ohne Nennung
des Namens).

106) M. Caecilius Bufinus, Sohn von Nr. 56, s. d.

107) Q. Caecilius Bufinus, Proconsul von Creta
und Cyrene (CIG II 2588 Gortyn).

108) Q. Caecilius Bufinus Crepereianus, consul
(suffecius) in unbekanntem Jahre, legfatus) Au-
g(u$torum) pr(o) pr(aetore) von Pannonia inferior
(CIL III Suppl. 10407. 10415 Aquincum). An-
scheinend ein naher Verwandter von Nr. 56 und
Nr. 106. Vgl. auch Q. Cafecilius] Crepfereia-
nus] Salv .... CIL XI 6188 Ostra.

109) M. Caecilius Rufinus Marianus, trfibu-
nus) lat(iclavius) leg(ionis) IV. F[l(aviaeJ], CIL
III 3463 (Aquincum); leg(atus) leg(ionis) XIII.

G(ennnae), CIL LTI 1142 (Apulum); vgl. Add.
P- 10 *5- [Groag.]

110) L. Caecilius Rufus, Sohn eines L., durch
seine Mutter Halbbruder des P. Cornelius Sulla.
Nach Bekleidung der Quaestur (elog.) wurde er
690 = 64 zum Volkstribunen gewahlt und brachte
bald nach seinem Amtsantritt, am 10. December,
einen Gesetzvorschlag ein, der eine Milderung der
Strafe des Ambitus bezweckte und dem Sulla und
Autronius Paetus, die deswegen verurteilt waren,
wieder den Eintritt in den Senat verschaffen sollte.
Der ungiinstige Eindruck, den die Rogation gerade
damals machte, veranlasste den C, sie schon am
1. Januar 691 = 63 zuriickzuziehen (Cic. Sull. 62
—66, bes. 65. Dio XXXVII 25, 3). Im Laufe
seines Amtsjahres stand er auf seiten des Senats
und des Consuls Cicero (Cic. Sull. 65). 697 = 57
war er Praetor urbanus und beantragte mit fast
alien seinen Collegen die Riickberufung Ciceros

!0(Cic. p. red. 22); nachdem diese erfolgt war, zur
Zeit, da C. die Ludi Apollinares leitete, wurde er
von Clodius angegriffen und von dessen Banden
in seinem Hause belagert (Cic. Mil. 38. Ascon.
z. d. St. p. 43 K.). Spater verwaltete er als Pro-
consul (elog.) eine Provinz, unterschrieb 700 = 54
mit seinem Bruder die Klage de ambitu gegen
A. Gabinius (Cic. ad Qu. fr. Ill 3, 2), fiel 705 = 49
in Corfinium mit anderen Anhangern des Pom-
peius in die Hande Caesars, wurde von diesem

Oentlassen (Caes. b. c. 1.23, 2) und scheint bis in
die Zeit des Augustus hinein gelebt zu haben.
Seine Grabschrift und Elogium sind erhalten CIL
I 639 = XIV 2464.

111) M. Caecilius Rufus M. f.
, municipaler

Magistrat in Signia in republicanischer Zeit (CIL
I 1145 = X 5961). [Munzer.]

112) C. Caecilius Salvianus, iuridicus Alexan-
dreae vice praefecti Aegypti (0 xgdnaTos Sixaio-
dottis diadezo/Mvos y.ai ra xata xhv nysuoviav,

)vgl. CIL VI 1638) im J. 176 n. Chr. (1. April)!
namlich im 16. Jahr der Regierung des Kaisers
Marcus, wie Fr. Krebs nachgewiesen hat, der
aber aus Versehcn 166 ansetzt, Agypt. Urk. aus
d. kgl. Mus. zu Berlin I 321 nr. 327. Allem An-
schein nach hatte er deshalb die Stellvertretung
des Praefecten zu ubernehmen, weil damals der
Praefeetus Aegypti Flavius Calvisius (s. Calvi-
sius Statianus) wegen Teilnahme an dem Auf-
stand des Avidius Cassius seines Amtes entsetzt
iworden war. Es qualificiert sich somit das vice
praefecti als ein ausserordentliches Amt. Iuridi-
cus war C. als Nachfolger des Maecianus (sicher
nicht identisch mit dem beriihmten Juristen L.
Volusius Maecianus, s. d.), der gleichfalls an dem
cassianischen Aufstand beteiligt war und von den
Soldaten getotet wurde, Hist. Aug. Marc 25 4-
Av. Cass. 7, 4. [Stein.']

113) Caecilius Saturninus, centurio cohortis
VII. praetoriae im J. 149 n. Chr. (Lib. col. p. 244).

t Mommsen (Feldm. H 171) meint, der Name des
Mannes sei L. Marculeius Saturninus (CIL IX
3923 Alba Fucens) gewesen.

114) Caecilius Secundus, Freund Martials, com-
mandierte im J. 92 an der Donau im Dakerkriege
Domitians. Martial sandte ihm damals das VH.
Buch seiner Epigramme und liess sich fur ihn
malen (Mart. VII 84). Mit dem jiingeren Plinius
ist C. nicht identisch (Mommsen Herm. HI 79, 1).
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Dagegen ist Mart. V 80 wohl Plinius gemeint (vgl.

diserto . . Secundo v. 6, 7; docti . . Secundi v. 13).

115) L. Cafeciliujs C. f. Ouf(entina) Secun-
dus, praef(eetus) ffabrfum)] a co(n)s(ule), quat-
tuorvir ifure) d(icundo)

, pontif(ex) in Comum,
wird mit seinem Sohne [Caeeijlius Secundus und
seiner Tochter [Caecijlia in einer Inschrift aus
Comum genannt (Pais Additamenta ad CIL V
745). Mommsen bemerkt zu derselben, dass man
ihn fur den leiblichen Vater des jiingeren Plinius
und seinen Sohn Secundus fur diesen selbst halten
konne. Vgl. 0. Nr. 40.

116) C. Plinius Caecilius Secundus, der unter
dem Namen Plinius der Jiingere bekannte Schrift-

steller, Consul suffectus im J. 100 n. Chr., s. unter
Plinius.

117) Caeei(lius) Servilianus, Legat von Thra-
kien unter Commodus. Miinzen von Nicopolis ad
Istrum (Numismat. Ztschr. XXHI 1891, 51f. Mi on-
net Suppl. II 117f. nr. 359. 361. 362), von Phi-
lippopolis (Catalogue of Greek coins in the British
Museum, Thrace p. 163 nr. 18. KOnigl. Museen
zu Berlin, Beschreibung der antiken Miinzen I

224 nr. 22. Mionnet I 417 nr. 347; Suppl. II

456 nr. 1495. 1496. 1497) und von Pautalia (Konigl.
Museen zu Berlin etc. I 199 nr. 8).

118) Cn. Caecilius Simplex (das Praenomcn
nur bei Dio), vir clarrissimus , Proconsul von
Sardinien im J. 67/68 n. Chr. (Decret von Ester-
zili CIL X 7852, mit Momrosens Anm.). Im
J. 69 wollte er angeblich den Consulat an Stelle
des Marius Celsus" von Vitellius erkaufen, doch
lehnte dieser das Ansinnen ab und verlieh ihm
spater diese Wurde aus freien Stiicken (Tac. hist.

II 60). Consul suffectus im November und De-
cember 69 mit C. Quinctius Atticus, wohnte C.
in dieser Eigenschaft der Abdankung, die Vitel-
lius am 18. December (Tac. hist. Ill 67) in Scene
setzte, bei (Tac. hist. Ill 68). Dios Bericht, dass
sich (nachher) die beiden Consuln und Flavius
Sabinus zu Vitellius begeben wollten, um ihn zur
Resignation zu bewegen, von dessen Leibwache
jedoch zur Flucht aufs Capitol genOtigt wurden
(LXV 17, 1. 2), erscheint in Betreff des C. durch
Tacitus Stillschweigen als kaum glaubwiirdig.

119) Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex
s. unter Iulius.

120) L. Iulius Marinus Caecilius Simplex s.

unter Iulius.

121) C. Caecilius Strabo, Consul designatus

!

im J. 103 oder 104 n. Chr. (Plin. epist. IV 17),
gab als solcher sein Votum im Senate ab (Plin.

epist. IV 12, 4), processierte mit Corellia Hispulla,
deren Sache Plinius, obwohl mit Strabo ziemlich
befreundet, vertrat (Plin. epist. IV 17), Frater
Arvalis in den J. 101 und 105 (CIL VI 2074.
2075), starb im J. 117 (CIL VI 2078 Acta Arva-
lium)- [Groag.]

122) T. Caecilius Teucer. Q. Ennius T. Cae-
cilium Teucrum fratremque eius praeciptte mi- (

ratus propter eos sextum decimum adieeit an-
nahm Plin. n. h. VH 101. Das 16. Buch des
Ennius behandelte den istrischen Krieg von 576
= 178f. f also muss das sonst nicht bekannte
Bruderpaar sich in diesem ausgezeichnet haben.
Den Beinamen hat man auch in Denter andern
und C. mit. Nr. 49 und 50 in Verbindung setzen
wollen. [Munzer.]

123) L. Caecilius Vindex s. Caesellius
Vindex.

124) Caecilius C. f. Virgilianus, vir [p(er-
fectissimusj]

, proefurator) Aug(usti) ripae pro-
vfinciae) Baeticae, CIL II -1177. Hiibner be-
merkt, dass eine Vermengung der Procuratur ad
ripam Baetis (vgl. CIL U 1180) mit der Procu-
ratur provinciae Baeticae (vgl. CIL II Index p. 751

;

Suppl. p. 1118) vorliegt. [Stein.]

) 125) Caecilia, an die ein Rescript der Kaiser
Severus und Caracalla vom J. 210, Cod. lust. HI
32, 1.

126) Furia Caecilia s. Furius.
127) Iulia Flavia Herennia Caecilia Honora-

tiana Optata s, Flavius. [Groag.]

128) Gaia Caecilia nennen die Antiquare
Varro und Verrius die Gemahlin des Tarquinius
Priscus (auct. de praen. 7. Plin. n. h. VHI 194.
Fest. p. 224. 238; ep. p. 95; Plut. quaest. Rom.

)30 ungenau z&v TagxvvCoii nalowv svl avroixrj-

aaoav) ; es wird auch bisweilen angegeben , dass
Tanaquil in Rom diesen Namen gefuhrt habe (Plin.

Paul.), doch sind urspriinglich beide PersOnlich-
keiten wohl von einander verschieden. Die von
Gaia Caecilia uberlieferten Anekdoten sind aetio-

logische Mythen, welche einzelne bei der rOmi-
schen Eheschliessung iibliche Gebrauche erklaren
sollen; vgl. Schwegler B. G. I 678, 7. Momm-
sen R. Forsch. I 11, 8. [Munzer.]

) 129) (Caecilia) Iunia, Tochter des Q. Caeci-
lius Metellus Creticus Silanus (Nr. 90). Sie war
bereits im J. 17 n. Chr. mit Nero, dem altesten

Sohne des Germanicus, verlobt (Tac. ann. II 43).

Da sie auf ihrer (mutmasslichen) Grabschrift (CIL
VI 914 = Dessau 184) noch [sponjsa Neronis
Caes[aris] genannt wird, muss sie vor dem J. 20
gestorben sein. Denn damals heiratete Nero die

Iulia, Tochter des Drusus Caesar (Tac. ann. HI
29). [Groag.]

130) Caecilia Metella, Tochter des Metellus
Macedonicus Nr. 94, vermahlt mit C. Servilius
Vatia, dem Praetor von 640 = 114, und Mutter
des P. Servilius Isauricus (Cic. Brut. 211f. ; Verr.
Ill 211; de domo 123; p. red. 37; ad Quir. 6).

131) Caecilia Metella, Tochter des Metellus
Macedonicus, vermahlt mit P. Scipio Nasica, Con-
sul 643 = 111, und Grossmutter des Metellus
Pius Scipio (vgl. dieselben Stellen wie uber ihre
Schwester Nr. 130 und den Stammbaum S. 1229f.).

132) Caecilia Metella, Tochter des Metellus Cal-
vus Nr. 88 und Schwester des Numidicus Nr. 97,
vermahlt an L. Licinius Lucullus, Mutter des be-
riihmten L. Lucullus (Cic. Verr. IV 147; p. red. 37;
ad Quir. 6. Auct. de vir. ill. 62, 4. Plut. Luc. 1,

1), tjoo^rjasv a>g ov flsfluoxvia aaxpQovcog (Plut.).

133) Caecilia (Metella), Gemahlin eines Me-
tellus, also eines Verwandten, der nach ihrem
Tode eine Nichte von ihr heiratete. Ein Omen,
wodurch dieses vorhergesagt war, ist dem Cicero
(div. I 104, danach Val. Max. I 5, 4) von L. Va-
lerius Flaccus, dem Consul des J. 654 = 100, er-

zahlt worden ; die betreifenden PersOnlichkeiten
mussen also dessen Zeitgenossen gewesen sein,

lassen sich aber nicht fest bestimmen.
134) Caecilia Metella, Tochter des Metellus

Delmaticus Nr. 91 (Cic. Scaur. 45. Ascon. z. d. St.

p. 24 K. Plut. Sull. 6, 14), war in erster Ehe mit
M. Aemilius Scaurus, dem Consul von 639 = 115,
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vermahlt und gebar ihm zwei Sohne und eine

Tochter (Cio. a 0. und Sest. 101. Ascon. Plin.

n. h. XXXVI 113. Pint. Sulla 33, 4; Pomp. 9, 2;
Cato min. 3, 1, vgl. o. Bd. I S. 587f.). Im J. 666
= 88 nahm sie Sulla zur Gemahlin, verstiess

ihretwegen seine dritte Frau Cloelia und erregte

dadurch viel Anstoss (Plin. Plut. Sull. 6, 14—16).
Aus Furcht vor den Marianern verliess sie 668
= 86 Bom und fliichtete in sein Feldlager nach
Griechenland (Plut. 22, 2. App. b. c. I 73. 77).

Der Hohn und Spott, den sie von den belagerten
Athenern, besonders dem Tyrannen Aristion er-

fuhr, erbitterte Sulla dermassen, dass er deshalb
die Stadt nach der Einnahme harter hehandelte
(Plut. 6, 18. 13, 1. Sen. de matrim. frg. 63 Haase).
Vermutlich damals besuchten beide das Amphia-
raosheiligtum bei Oropos, wo ihnen Statuen ge-

setzt wurden (Inschrift IGS I 372, vervollstandigt

durch ein zweites Fragment 'E<prj^i. dgx. 1891, 137
nr. 59). Nach der Riickkehr bat das Volk sie,

1

durch ihren Einfluss den Dictator zur Milde zu
stimmen (Plut. 6, 17). Als sie wahrend der
Triumphfeste 673 = 81 erkrankte, liess der aber-

glaubische Gatte sie aus seinem Hause schaffen

und gab ihr den Scheidebrief, veranstaltete ihr

aber nach dem tctlichen Ausgang der Krankheit
eine prachtvolle Leichenfeier (Plut. 35, 2f.). Sie

hatte ihm einen Sohn, der noch vor ihr starb

(Plut. 37, 2), und die Zwillinge Faustus und Fausta
geboren (Plut. 34, 5. 37, 4), :

135) Caecilia Metella, Tochter des Metellus Ba-
liaricus Nr. 95 und Schwester des Metellus Nepos
Nr. 82 (Cic. div. I 4 ; Rose. Am. 147, wonach die

Uberlieferung der Hss. ebd. 27 zu andern ist). Ein
Traumgesicht, das sie im J. 664 = 90 hatte, veran-

lasste den Senat zur Wiederherstellung des Kultes
der Iuno Sospita (Cic. div. I 4. 99. Obsequ. 55).

674 = 80 nahm sie den Sex. Roscius, mit dessen

Vater sie und ihre Familie iiberhaupt in freund-

schaftlichen Beziehungen gestanden hatte, in ihrem 4

Hause in Rom auf und gewahrte ihm Schutz und
Hiilfe (Cic. Rose. Am. 27. 147. 149, vgl. 15). Sie

war verheiratet mit dem Consul von 675 = 79
Ap. Claudius Pulcher , denn beider Sohne Ap.
Claudius und P. Clodius, der bekannte Demagog,
einerseits und die beiden Sohne des alteren Me-
tellus Nepos, Celer und Nepos, andererseits wer-
den mehrfach als fratres d. h. Geschwisterkinder
bezeichnet (z. B. Appius, Clodius, Nepos Cic. ad Att.

IV 3, 4. Clodius und Nepos Cic. de dorao 7 ; fam. I

V 3, 1. Clodius und Celer Cic. har. resp. 45; Cael.

60, wo patruelis nach frater Glossem ist).

186) Caecilia Metella, Tochter des Metellus
Creticus Nr. 87 und Gemahlin eines Crassus nach
der Inschrift ihres beruhmten, jetzt Capo di bove
genannten, grossen runden Grabmals an der Via
Appia nahe bei Rom (CIL VI 1274, vgl. 31584).
Schon Drumann G. R. II 55 hat es fast zweifel-

los gemacht , dass ihr Gemahl M. Crassus der
zweite Sohn des Triumvirn war, nicht dieser selbst, 6

wie noch zuweilen behauptet wird (z. B. Bull,

com. XXIII 14—25), und Hulsen hat kiirzlich

(Neue Heidelberger Jahrbucher VI 50ff.) aus den
Reliefs des Grabmals einen weiteren Beweis dafiir

entnommen.
137) Caecilia Metella, unbekannter Abkunft,

Gemahlin des P. Lentulus Spinther, dessen Vater
im J. 697 = 57 Consul war, beruchtigt durch

ihre Sittenlosigkeit, hatte ein Verhaltnis mit Ci-

ceros Schwiegersohn Dolabella (Cic. ad Att. XI 23,

3), wurde 709 = 45 von ihrem Manne geschieden
(ebd. XII 52, 2. XIII 7, 1) und heiratete den ver-

schwenderischen Sohn des Tragflden Aesopus (Hor.

sat. II 3, 239. Porphyr. z. d. St., der sie uxor
des M. Aesopus nennt). [Miinzer.]

138) Caecilia Paulina, allem Anschein nach
Gattin des Kaisers Maximinus (235—238 n. Chr.).

D Ear Name ist vollstandig nur auf einer Inschrift

angegeben : Diva Caecilia Paulina Pia AugfustaJ,
CIL X 5054 = Dessau 492. Als Diva erscheint

sie auch auf Mfinzen; solche, die zu ihren Leb-
zeiten gepragt wurden, existieren nicht. Auf
Miinzen heisst sie einfach Diva Paulina (Eckhel
VII 297. Cohen IV2 523f. Mionnet EI 395).

Hiegegen ist ihr Name bei Schriftstellern ilber-

haupt nicht uberliefert. Ammianus Marcellinus
erzahlt von Maximins Gattin, dass sie die rauhe

) Gemiitsart ihres Mannes zur VersChnlichkeit und
Milde zu lenken suchte (Amm. Marc. XIV 1, 8).

Zonar. XII 16 p. 124 Dind. und Synk. p. 680
ed. Bonn, berichten, dass Maximin seine Gemahlin
hinrichten liess. Aber an keiner dieser Stellen

wird ihr Name genannt. Obwohl wir daher keinen
absolut sicheren Hinweis darauf besitzen, dass

C. Maximins Gemahlin ist, so diirfte dies doch
kaum zu bezweifeln sein und ist auch die von
fast alien neueren Forschern angenommene An-

) sicht. Ihre Consecration erfolgte vielleicht unter
Gordian III.

139) Aelia Caecifljia Philippa s. Aelius
Nr. 168. [Stein.]

Caecilius vicus, Station der Strasse von
Bmerita nach Salmantica im Ostlichen Lusitanien
(Itin. Ant. 434, 1), unweit Capera (s. d.), nach
den Resten der Strasse und Meilensteinen (CIL
II 4674) unweit Banos, bei dem Gebirgspass von
Bejar (Guerra Discurso a Saavedra 89).

'

'

[Hubner.]

Caecina. 1) Caecina (Cecina die Hss. bei

Mela II 72, Cecina oder Cecinna bei Plin. Ill

50), Fluss in Etrurien, jetzt Cecina, entspringt

siido'stlich von Volaterrae und miindet nach 78 km.
langem Laufe ins tyrrhenische Meer; an seiner

Miindung lag die Hafenstadt Vada Volaterrana.

Die Einfahrt in die durch Sandbanke unsichere

Miindung des C. anschaulich geschildert bei Rutil.

Namatian. I 453ff. (vgl. Reumont z. d. St.).

iMtiller-Deecke Etrusk. 1416. Nissen Ital.

Landeskunde 306. [Hulsen.]

2ff.) Caecina, etruskisch Ceicna, das ange-
sehenste tuskische Geschlecht in Volaterrae (vgl.

Cic. fam. VI 6, 9 an A. Caecina: te homhiem in

parte Italiae minime eontemnenda facile omnium
nobilissimum). Ein reich ausgestattetes Grab der

Familie ist 1739 aufgefunden worden; es enthielt

zahlreiche Urnen mit etruskischen und einzelnen

lateinischen Aufschriften
;

spater fand man zwei

weitere Graber mit Aschenkisten, und auch ver-

einzelte Grabsteine mit dem Namen C. kommen
in der Gegend vor. Das alte Geschlecht zerfiel

in mehrere Zweige; in Rom treten seine Mit-

glieder im letzten Jahrhundert der Republik auf,

und einige davon fuhren noch in der ersten Kaiser-

zeit den Beinamen Tuscus. Noch der Stadt-

praefect C. des J. 414 n. Chr. besass eine Villa

in der Nahe von Volterra, und nach der Local-
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tradition hatten sich Nachkommen der antiken

Caecinae gar bis in die Neuzeit hinein erhalten.

Ihren Namen bewahrt der benachbarte Fluss und
das Ortchen Cecina

;
vgl. Miiller-Deecke Etrus-

ker I 486. Dennis Cities and cemeteries of

Etruria2 II 152. 185. CIL XI p. 325.

2) Caecina, Parteiganger des Pompeius, von
Caesar nach der Schlacht bei Thapsus April 708
= 46 begnadigt (b. Afr. 89, 5). Seine Identifi-

cation mit Nr. 7 ist nur mOglich, wenn man
annehmen will, dass ihm damals bios das Leben
geschenkt und nicht die Erlaubnis zur Riickkehr

erteilt wurde.

8) Caecina, Sohn von Nr. 7, 708 = 46 als

aduleseens erwahnt, bemiihte sich damals fur die

Rlickberufung seines Vaters (Cic. fam. VI 5, 1.

6, 13. 7, 1. 4. 5).

4) Caecina quidam Volaterranus, Vertrauter

Octavians, von diesem im November 710 = 43
an Cicero geschickt (Cic. ad Att. XVI 8, 2) und im
J. 713 = 41 mit L. Cocceius an Antonius (App.

b. c. V 60). Mit Nr. 2 kann er nicht identisch

sein, weil dieser dem Cicero wohl bekannt war.

5) Caecina Volaterranus equestris ordinis
quadrigarum dominus hirundines comprehensas
in urbem secum auferens victoriae nuntias ami-
cis mittebat in eundem nidum remeantes inlito

victoriae colore, Plin n. h. X 71. Die Zeit ist

nicht naher zu bestimmen ; die Farben der Circus-

parteien kamen im letzten Jahrhundert der Re-

publik auf (vgl. Friedlander bei Marquardt
Staatsverw.a III 517).

fi) A. Caecina aus Volaterrae (Cic. Caec. 18),

wurde von Cicero im J. 685 = 69 in einem Erb-
schaftsprocess vertreten, anscheinend mit Erfolg,

da Cicero spater (orat. 102) mit Befriedigung

dessen gedenkt. Seine Rede ist erhalten. Er war
mit C. befreundet und spricht von ihm mit Ach-
tung (fam. VI 6, 3. 9, 1. XIII 66, 1).

7) A. Caecina, Sohn des Vorhergehenden, be- •

zeichnet sich deswegen als alten Clienten Ciceros

(fam. VI 7, 4). Dieser kannte ihn von Jugend
auf (fam. VI 9, 1), erwahnt, dass C. von seinem

Vater in der etruskischen Disciplin unterwiesen

wurde (ebd. 6, 3), und riihmt seine Begabung
und Beredsamkeit (ebd. 5, 3. 6, 8. 9, 1, vgl.

Sen. nat. quaest. II 56, 1) ; ferner gedenkt er ge-

meinsamer Studien (fam. VI 6, 1) und verdankt

wahrscheinlich dem Umgang mit diesem Freunde
seine Kenntnis etruskischer Weissagekunst , die

.

er in den Biichern de divinatione zeigt. Um 697
= 57 war C. in Asien und prophezeite dem Cicero

seine Riickkehr aus dem Exil (fam. VI 6, 2. 7),

wie er iiberhaupt von der Wahrheit seiner Kunst
durchaus Oberzeugt war (Plin. n. h. XI 179). Im
Bfirgerkriege kampfte er auf seiten des Pompeius
(armatus fam. VI 7, 1. 4) und griff ausserdem

Caesar in einer Schmahschrift auf das heftigste

an (Suet. Caes. 75. Cic. fam. VI 5, 3. 6, 9). Nach
dessen Siege suchte er von ihm seine Begnadi- (

gung, vor allem die Riickkehr nach Italien zu er-

langen durch einen liber querelarum (Cic. fam. VI
6, 8) und durch die Fiirbitte seiner Freunde, be-

sonders des Cicero. Dariiber liegt der Briefwechsel

beider vor (fam. VI 5—9. XIII 66), dessen chrono-

logische Reihenfolge leicht ersichtlich ist (vgl. O.

E. Schmidt Briefwechsel des Cicero [Leipzig

1893] 269f.). Ciceros erster Brief (VI 6) vom An-

fang October 708 = 46 bringt dem C. nur trest-

lichen Zuspruch, der zweite (VI 8) vom Anfang
December die erwirkte Erlaubnis, in Sicilien sich

aufhalten zu diirfen (VI 8, 1), den Rat, davon

Gebrauch zu machen und eine geplante Reise

nach Asien fallen zu lassen (VI 8, 2), und eine

Empfehlung an P. Furfanius Postumus (VI 8, 3.

VI 9). Darauf antwortet C, dass er dem Rate

folgen wolle (VT 7, 5), und entwirft ein lebhaftes

i Bild seiner Stimmung und der Schwierigkeit, den

rechten Ton in seinem Buche, das Cicero durch-

sehen sollte, zu treffen (VI 7, Iff.). Auch Ende
December konnte der Redner ihm nur den Trost

spenden, dass er unausgesetzt ffir ihn thatig sei

(VI 5, Iff.), und etwas spater, als die fur den
1. Januar 709 = 45 erhoffte Begnadigung aus-

blieb, und C. seinen Plan einer Reise nach Asien

wieder aufnahm, einen Empfehlungsbrief an den
dortigen Statthalter Servilius Isauricus mitgeben

i (XIH 66). Welcher Art die alten Geschafte waren,

die er dort erledigen wollte (VI 8, 2. XIII 66, 2),

ist unbekannt.

C. ist einer der wichtigsten Schriftsteller fiber

etruskische Disciplin (Plin. n. h. II ind. auct.),

und zwar scheint es, dass er ihr durch Verbin-

dung ihrer Lehren mit denen der stoischen Philo-

sophic eine etwas wissenschaftliche Grundlage

geben wollte. Er behandelte nur die Blitzlehre;

nicht unbedeutende Fragmente seines Werkes sind

i bei Sen. nat. quaest. II 39ff. und Plin. II 137ff.

erhalten; ferner ist er von Verrius Flaccus (bei

Fest.) After beniitzt und durch eine Mittelquelle

bei Servius; vgl. Schmeisser De Etrusca di-

sciplina (Breslau 1872) 23—29; Die etruskische

Disciplin (Liegnitz 1881) 13f. Miinzer Beitrage

zur Quellenkritik des Plin. (Berlin 1897) 2. Teil

Kap. 6. [Miinzer.]

8) Sex. Caecina, Praetor peregrinus im J. 11

n. Chr. (CIL 12 p. 70 Fasti Arvalium).

9) Publilius Caeionius Caecina Albinus s.

Ceionius.
10) A. Caecina Alienus. a) Name. Aulus

Caecina Suet. Titus 6 ; Kaixlvag 'Ahrjvog Joseph,

bell. Iud. IV 634 ; Alienus Caecina Tac. hist. I

52; Caecina Tac. hist. I 53 und sonst. Epit. de

Caes. 10; Katxlvvag Joseph, bell. Iud. IV 547;

Ksxlvaq Plut. Otho 5 und sonst; 'AXinvog Dio LXV
10, 1 und sonst. Mommsens Erganzung zu der

Inschrift Ephem. epigr. VIII 227: [A. Caecina

Aliejnus Larg[usJ, ist sehr zweifelhaft. Alienus

diirfte derselbe Name wie Allienus (vielleicht vom
Flusse Allia abgeleitet) oder Allenius und daher

als zweiter Gentilname aufzufassen sein.

b) Leben. Geboren in Vicetia (Tac. hist, in
8). Im J. 68 n. Chr. Quaestor in Baetica, schloss

er sich dem Galba an und wurde von diesem an

die Spitze einer Legion gestellt, spater jedoch

wegen Veruntreuung offentlicher Gelder zur Ver-

antwortung gezogen (Tac. hist. I 53). Dadurch

gegen Galba erbittert, wirkte er im Januar des

nachsten Jahres (69), damals Legionslegat in Ger-

mania superior, zu Vitellius Erhebung mit (Tac.

hist. I 52. 53). Dieser vertraute ihm das Com-
mando aber ein Heer von 30 000 Mann, mit wel-

chem er in Italien einbrechen sollte, an (Tac.

hist. I 61). C. zuchtigte auf dem Marsche die

Helvetier und riickte fiber den grossen St. Bern-

hard in die Poebene ein (Tac. hist. I 67. 68. 70.
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II 20. Pint. Otho 5). Seine ersten Operationen
gegen die ihm gegeniiberstehenden Feldherren des
Otho waren jedoch von Misserfolg begleitet. Ver-
geblich bestiirmte er Placentia, das Vestricius
Spuriima verteidigte (Tac. hist. II 20—22. Plut.
Otho 6). Er zog hierauf nach Cremona und traf
unweit dieser Stadt bei Castores auf die Haupt-
macht der Othonianer unter Suetonius Paulinus
und Marius Celsus, denen gegcniiber er in einem
Gefechte den kiirzeren zog (Tac. hist. II 22—26. ]
Plut. Otho 7). Erst als er sich mit der von Fa-
bms Valens befehligten Streitniacht, die von Vi-
telhus durch Gallien nach Italien gesandt worden
war vereinigte (Tac. hist. II 30. Plut. Otho 7),
wendete sich das Kriegsgluck. In der Schlacht
bei Bedriacum schlugen C. und Valens die Otho-
nianer und nahmen am folgenden Tage die Capi-
tulation des feindlichen Heeres, bald darauf, nach
Othos Selbstmord, auch die der letzten Truppen
desselben entgegen (Tac. hist. II 41—45. 51. Plut 2
Otho 11—13. 18. Joseph, bell. Iud. IV 547; vgl.
Schiller Geschicbte d. rom. Kaiserzeit 1 1, 376ff.).
C. begab sich hierauf nach Lugudunum zu Vi-
tellius, der ihn auszeichnete (Tac. hist. II 59),
und hegleitete den Kaiser auf seiner weiteren
Reise (Tac. hist. II 67. 70). Er wurde von Vi-
tellius zum Consul designiert (Tac. hist. II 71)
und bekleidete den Consulat wahrend der Monate
September und October (Tac. hist. Ill 31. 37
Dio LXV 10, 4. 14, 4), vielleicht auch schon with- 3(
rend des Augusts (vgl. Asbach Ehein. Jahrb.
LXXIX 1885, 129). Unter Vitellius Eegierung
besorgte er neben Fabius Valens die Staatsge-
schiifte (Tac. hist. II 92) und beniitzte die Ge-
legenheit, um sich zu bereichern (Tac. hist. II
92. Ill 13). Doch war er dem Valens schon von
rriiher her unfreundlich gesinnt (Tac. hist. II 30),
und jetzt war es die Eifersucht auf den Neben-
buhler, die ihn seine Pflichten gegen Vitellius
vergessen liess (Tac. hist. II 92. 93. 99). Ahnungs- -

los iibertrug ihm dieser den Befehl fiber das gegen
die Flavianer bestimmte Heer (Tac. hist. 'II 99
Dio LXV 10, 1). C. begab sich nach Ravenna!
von hier nach Patavium, wo er mit dem Flotten-
praefecten Lucilius Bassus den Verrat verabredete
(Tac. hist. II 100). Zu seinen Truppen zuriick-
gekehrt, schlug er zwischen Hostilia und den
feumpfen des Tartarusflusses ein Lager auf und
kniipfte

, obwohl an der Spitze einer bedeutend
uberlegenen Macht, mit den Feldherren der Fla- {

vianer Unterhandlungen an. Nach dem Abfall
der Flotte versuchte er sein Heer zum tlbergang
zu Vespasian zu verleiten, wurde jedoch von den
Soldaten in Fesseln geivorfen (Tac. hist. Ill 9
13. 14 ; unrichtig geben Dio LXV 10, 2—4 und
Joseph, bell. Iud. IV 634—641 als Ort dieser Vor-
gange Cremona an und als C.s Motiv die Furcht,
von den uberlegenen Feinden geschlagen zu wer-
den). Als man in Rom hievon Kunde erhielt
wurde C. seines Amtes entsetzt, obwohl nur noch 6
ein Tag, der 31. October, von seinem Consulate
ubng war (Tac. hist. Ill 37). In Cremona in-
termert (Dio LXV 11, 2), erlangte er erst nach
dem entscheidendeu Siege des Antonius Primus
die Freiheit und verniittelte die Capitulation seines
Heeres (Tac. hist. Ill 31. Dio LXV 14, 4). An-
tonius sandte ihn zu Vespasian, der ihn ehrenvoll
aufnahm (Tac. hist. Ill 31. Joseph, bell. Iud. IV

644). Unter der Regierung des ersten Flaviers
wurde er reich mit Ehren bedacht (Dio LXVI
16, 3) und stand auch dem Titus nahe (Dio LXVI
15, 2). Dennoch verschwor er sich gegen das
Ende von Vespasians Regierung mit (T. Clodius)
Eprius Marcellus gegen den Kaiser. Die Ver-
schwOrung wurde jedoch entdeckt: man fand das
Concept emer Ansprache C.s an die Soldaten. Bei
emem Gastmahl im Palaste, zu dem er geladen

0 worden war
, wurde C. auf Titus Befehl nieder-

gestossen (Suet. Titus 6. Dio LXVI 16, 3. Zonar.
XL 17). Falsch ist die Nachricht in der Epit.
de Caes. 10, dass Titus den C. ob suspicionem
stupratae Berenicis uxoris suae taten liess.

c) Ausseres und Charakter. C. war ein
Mann von gewaltigem Kerperbau (Tac. hist. I 53.
Plut. Otho 6). Massloser Ehrgeiz und Treulosig-

jj**
0

wenien ihin zur Last &eIegt (
Tac

- m'st. I 53-

) d) Familie. C.s Gemahlin hiess Salonina
(lac. hist. II 20). Ein naher Verwandter des-
selben war wohl der Bull. com. XIV 1886, 103
nr. 1156 genannte Ti. Alienus Caecina,.

[Groag.]
11) A. Claudius Caeeina .... aeus s. Clau-

dius.

12) Caecina Decius Aginatius Albinus s. Cei-
onius.

13) Caecina Decius Albinus s. Ceionius.
1 14) Flavius Caecina Decius Basilius s. Basi-
leios Nr. 6—8.

15) C. Laecanius Bassus Caecina Flaccus s.

Laecanius.
16) (Caecina) Largus. In der ersten Kaiser-

zeit wird diese Familie mehrfach genannt; daher
ware es denkbar, dass ein dem A. Caecina (Nr 7)
nahestehender Largus (Cic. fam. VI 8, 1) dazu
gehort.

_
[Miinzer.]

17) [Caejeina Largus, praeffectus) afnnfo-
\0nae)] im J. 250 n. Chr. (1. Februar), CIL VI

Suppl. 31849. [stein.]

18) C. Silius A. Caecina Largus, Cos. ord im
J. 766 = 13 n. Chr., s. Silius.

19) C. Caecina Largus. a) Name. C. Cae-
cina Largus Acta Arvalium; C. Caec. CIL I 772-
C. ... Largus CIL VI 2015 = XIV 2241 = I 2

p. 58 Fasti feriarum Latinarum ; C. Largus Dio
LX 10, 1; Caecina Largus CIL X 6638 = 12
p. 247 Fasti Antiates; Caecina Largus Ascon

0 (s. u.). Plin. n. h. XVII 5. Tac. ann. XI 33. 34
(die Hs. des Tacitus hat XI 33 p. Largo Caecina

;

doch erkannte Nipperdey, dass p. aus der Ab-
kiirzung von et entstanden ist).

b) Leben. Consul ordinarius im J. 42 n Chr
mit Kaiser Claudius Cos. II, bekleidete den Con-
sulat das ganze Jahr hindurch (Dio LX 10 1
Asconius in Scaur, p. 23 K.-Sch.; vgl. ferncr 'die
oben angefuhrten Stellen). Als nach der Ent-
hiillung von Messalinas Treiben (im J. 48) Clau-

0 dius von Ostia nach Bom zuruckfuhr, begleiteten
ihn m demselben Wagen L. Vitellius, C. und Nar-
cissus (Tac. ann. XI 33. 34; vgl. auch ann. XI
31: turn (Claudius) potissimum quemque ami-
corum roeat). Dies, sowie die Verleihung des
Consulats fur das voile Jahr beweist, dass C. bei
Claudius in hohem Ansehen stand (vgl. Nipper-
dey-Andresen 115 zu XI 33). Als Frater Ar-
vahs wird C. genannt in den J. 38 (CIL VI 2028)

1241 Caecina Caecina 1242

39 (VI 2029. Ephem. epigr. VIII p. 322), 40 (VI
2030. Ephem. epigr. VIII p. 324) und in unbe-
stimmten Jahren unter Claudius (VI 2035) zwi-
schen 43 und 48 (VI 2032) und zwischen 50 und
54 (Ephem. epigr. VIII p. 326). Er uberlebte
den Kaiser Claudius, starb aber vor dem J\ 57,
in welchem er nicht mehr unter den Arvalbrudern
erscheint (vgl. Kiessling-Schoell Ascon. praef.

X). C. besass einen Palast am Palatin. der fruher inferior unter Germanicus Obercommando (Tac.
dem Redner Crassus, dann dem M. Scaurus (s. o. 10 ann. I 31). Sein Heer emporte sich nach dem

in seine Provinz eingefallen waren (Dio LV 30,
3. 4). Im folgenden Jahre (7 n. Chr.) kam er
wieder nach Pannonien, wurde in seinem Lager
an den volcaeischen Siimpfen (bei Cibalis, vgl.
CIL III p. 415. 422. Schiller Geschichte der
rfim. Kaiserzeit I 227) von den Aufstandischen
angegriffen, schlug sie jedoch zuriick (Dio LV 32,
3). Im J. 14 n. Chr. war C. Legat von Germania

Aemilius Nr. 141) gehort hatte (Ascon. in Scaur,

p. 23). Er pflegte daselbst Lotosbaume zu zeigen,
die auch Plinius der altere sah (Plin. n. h. XVII
5). Ein Maaimus Largi Cafeleinae CIL VI
22331.

20) C. Caecina Largus, Legat von Thracien
unter Severus und Caracalla (Miinzen von Pau-
talia Mionnet Suppl. II p. 376. 383 nr. 1029.
1030. 1075. 1077. Catalogue of Greek coins in . .

the Brit. Mus., Thrace p. 143f. nr. 16. 25. Konigl. 20 die"' Unruhestifter in diesen L^gioneTniedOTbiuen

emporte sich nach dem
Tode des Augustus, ohne dass er dem Aufruhr zu
steuern vermochte. Erst dem Germanicus selbst
gelang es, durch Nachgiebigkeit die Soldaten zu
beschwichtigeh (Tac. ann. I 31. 32. 36. 37). C.
fuhrte die I. und XX. Legion in die Civitas Ubio-
rum (KOln), kehrte jedoch bald in das Winter-
lager der V. und XXI. Legion nach Castra Ve-
tera zuriick (Tac. ann. I 37. 48; vgl. Nipper-
dey-Andresen 19 zu diesen Stellen). Er liess

Museen zu Berlin, Beschreibung der antiken Miin-
zen I 200 nr. 13; von Serdica Mionnet Suppl.
H 485ff. nr. 1663. 1664. 1678; von Traianopolis
Mionnet Suppl. II 511 nr. 1807) im J. 199 (CIL
III Suppl.' 7418 Banja).

21) P. Licinius Caecina s. Licinius.
22) Caecina Paetus, schloss sich als Consular

dem (L. Arruntius) Camillus Scribonianus an, als

dieser sich in DaLmatien gegen Claudius erhob.

(Tac. ann. 1 48. 49). Noch in demselben Jahre nahm
er an dem Streifzug gegen die Marser teil (Tac.
ann. I 50). Im folgenden Jahre (15) schreckte
er die Cherusker davon ab, den von Germanicus
bedrangten Chatten Hulfe zu bringen, und lieferte

den Marsern ein giinstiges Gefecht (Tac. ann. I

56). Bei dem grossen Feldzug des Germanicus
gegen die Cherusker fuhrte er seine vier Legion en
durch das Gebiet der Brukterer zur oberen Ems,

Nach der Unterdriickung des Aufstandes wurde 30 wo er sich mit Germanicus und dem Befehlshaber
er nach Rom gebracht und musste im J. 42 sterben.

Ihm ging seine treue Gattin Arria (s. Arrius
Nr. 39) im Tode voran (Plin. epist. Ill 16. Dio
LX 16, 6 = Zonar. XI 9. Mart. I 13). Ein Sohn
eximia pulchritudine, pari verecundia starb vor
dem Vater (Plin. epist. Ill 16, 3); diesen iiber-

lebte die Tochter (Caecinia) Arria, die Gattin
des P. Clodius Thrasea Paetus (s. Arrius Nr. 40).
Vielleicht ist auch Nr. 23 C.s Sohn,

der Reiterei (Albinovanus) Pedo vereinigte (Tac.
ann. I 60. 61). Beim Ruckzug erhielt er den
Auftrag, so schnell als mOglich iiber die pontes
longi in seine Provinz zuriickzukehren, wurde je-

doch von den Germanen unter Arminius iiberholt
und umstellt. Er schlug ein Lager auf, das von
den Germanen am nachsten Tage bestiirmt wurde.
Die Romer konnten sich, auf ungiinstigem, sumpfi-
gem Terrain kampfend, ihrer nur mit grosser An-

23) C. Caecina Paetus , Consul suffectus am 40 strengung erwehren. Den Tatr darauf eriff Ar-
17. November 70 n. Chr. mit L. Annius Bassus
(CIL VI 200), curator riparum et alvei Tiber-is

vom 1. Januar bis 30. Juni 74 (CIL VI 31548a.
b. c). Vielleicht Sohn des Caecina Paetus (Nr. 22)
und der Arria. Ein C. Caecina Paetus als Pa-
tron eines Freigelassenen CIL X 5375.

24) A. Caecina Severus. a) Name. A. Cae-
cina Veil. II 112, 4. Tac. ann. I 31. 72; Cae-
cina Severus Tac. ann. Ill 18. 33. Dio LV
29, 3. Tertull. de pallio 4.

b) Leben. Consul (suffectus) in unbekanntem
Jahre vor 6 n. Chr. (Veil. II 112, 4. Borghesi
Oeuvres IV 461 wollte Dig. I 13, 1, 2 Decimo
Druso et Porcina considibus in Druso et Caecina
umandern und C.s Consulat dem J. 9 v. Chr. zu-
weisen. Seine Vermutung ist irrig, vgl. Momm-
sens Anmerkung zu der Digestenstelle). Statt-

halter von Moesien im J. 6 n. Chr. zur Zeit des
Aufstandes der Pannonier (Dio LV 29, 3). Er

minius, der dem C. das Schicksal des Varus zu
bereiten gedachte, von neuem an und brachte die
ROmer in ausserste Gefahr. Ihrem Feldherren
wurde ein Pferd unter dem Leibe getOtet. Erst
gegen Abend gelang es den Legionen, eine offene

Gegend zu erreichen und dort abermals ein Lager
zu schlagen. Nur mit Muhe vermochte C. der
Entmutigung, die sich seiner Truppen bemachtigt
hatte, zu steuern. Am Morgen des folgenden

50 Tages suchten die Germanen gegen Arminius Rat
das Lager durch Cberrumpelung zu ersttinnen.

Sie fanden jedoch die Earner wider Erwarten ge-

rfistet und erlitten eine vollstandige Niederlage.
So wurde es C. mOglich, die vier Legionen gliick-

lich an den Ehein zuruckzufiihren (Tac. ann. I

63—69
;
vgl. Schiller Geschichte der rOm. Kaiser-

zeit I 262ff. Mommsen R. G. V 46ff.;. beziig-

lich der oft behandelten Frage nach der Ortlich-
keit dieser dreitagigen Kampfe vgl. oben Bd. II

zog gegen die Rebellen und lieferte ihnen an der 60 S. 1197 und dazu Wilms Jahrb. f. Philol. 1897
Drau eine verlustreiche Schlacht, die schliesslich

mit dem Siege der Romer endete (Dio LV 29, 3.

Veil. II 112, 4—7, wo wohl die namliche Schlacht
gemeint ist). Gegen die vereinigten Pannonier
und Dalmater richtete er dagegcn in einem Treffen
am Berge Alma bei Sirmium (vgl. CIL III p. 415)
nichts Wesentliches aus und musste bald nach
Moesien zuriickkehren , da Daker und Sarmaten

18ff.). Fur seine Thaten empfing C. die trium-
plialia insignia (Tac. ann. I 72). Im J. 16 wurde
er von Germanicus mit dem Bau einer Flotte be-

auftragt (Tac. ann. II 6). Im J. 20 stellte er
einen Antrag im Senate (Tac. ann. Ill 18). Im
folgenden Jahre beantragte er, dass keinen Be-
amten, dem eine Provinz zugefallen ware, seine
Gattin begleiten diirfe, und schalt iiber die Aus-
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artung der Frauen Boms (Tac. atin. Ill 33. Ter-
tullian. de pallio 4, der eine von Tacitus nicht
erwahnte Ausserung des Severus mitteilt). In
seiner Bede wies er darauf hin, dass ihm seine

Frau sechs Kinder geboren, dass er in mehreren
Provinzen 40 Dienstjahre vollendet habe (unge-

nau, denn nach I 64 stand C. schon im J. 15
im 40. Dienstjahre , war aber noch im nachsten
Jahre Legat von Germania inferior, s. o.). Sein

Antrag wurde jedoch abgelehnt (Tac. ann. Ill 34).

25) A. Caecina Tacitus (das Cognomen ist

nicht ganz sicher), [pr(aetor)] candidatus, prae-
s(es) pro[v(inciaeJ] BafetficaeJJ , consul (suffec-

tus in unbekanntem Jahre), septemvir epu[l]o-
[nu]m (CIL VIII 10988 Sala). Der Titel praeses
weist auf das 3. Jhdt. n. Chr. (vgl. Mo rams en
St.-E. IP 240). [Groag.]

26) Caecina Tuscus, Neros Milchbruder (Suet.

Nero 35), soli nach einer Nachricht des Pabius
Eusticus (bei Tac. ann. XIII 20) im J. 55 n. Chr.
schon den Auftrag erhalten haben, an Stelle des
Afranius Burrus das Commando fiber die Prae-
torianercohorten zu iibernehmen, und nur durch
Seneca hewogen, habe Nero den Befehl wieder
riickgangig gemacht. Hingegen wurde C. spater

Praefectus Aegypti, aber im J. 66 dieses Postens
enthoben und verbannt, weil er sich in den eigens
fur Nero errichteten Thermen badete (Suet. Nero
35. Dio LXIII 18, 1 zuin J. 67; aber das oben
angegebene Jahr ist das richtige, da wir schon
im J. 66 Ti. Iulius Alexander als Praefecten von
Agypten linden, in welcher Stellung dieser bis

69 blieb, vgl. L. Eenier Memoires de l'acad.

des inscr. XXVI 1867, 296). Nach dem Tode
Neros wurde er aus seiner Verbannung zuriick-

gerufen; 'denn wir erfahren, dass er im J. 69
wieder in Eom war (Tac. hist. HI 38f.).

[Stein.]

27) (Caecinia) Arria s. o. Arrius Nr. 40.

28) [GJaecinia A. f. Larga, Gattin des [A.
Larcius Lepidus], Mutter dei[La]reia Priscilla,

CIL X 6659 = Dessau 987 Antium. [Groag.]

29) Caecinia Lolliana s. Ceionius.
Caecinum. KaixTvov yaigiov 'IzaXixov. Steph.

Byz. aus Philistos Sikel. II. [Hiilsen.]

Caecinus (Kaixlvog) , Fluss im Bruttierlande
nnweit Lokri (Thukyd. Ill 103), nach Pausanias
VI 6, 4 Grenze der Gebiete von Lokri und Eegium
(woflir Strabon den Halex angiebt; auch das Natur-
wunder der Cicaden, die auf der Seite von Lokri
singen, auf der von Eegium stumm sind, bezieht
Strabon auf den Halex); der Athlet Euthymos ver-

schwand nach Pausan. a. a. O. und Aelian. v. h.

VIII 18 auf rnysteriose Weise im C. Identification

mit einem der zahlreichen kleinen calabrischen
Kustenbache nicht mOglich. [Hiilsen.]

Caeciritannm (oppidum), Ort in Africa (Prov.
proconsularis), von dem ein Bischof im 7. Jhdt.
genannt wird, Man si Act. concil. X 941 (der
Name ist zweifelhaft). [Dessau.]

Caecubus ager iVarro bei Non. 226 M. Plin.

II 209 ; to Kaixovfiov Strab. V 231), Kiistenebene
in Latium, am sinus Amyclanus, zuru Territorium
von Fundi (in Terracina et Fundis Caecubum
vinum procreatur, Vitruv. VIII 3, 12) gehorig.
Ihr sumpflger, mit Pappeln bestandener Boden
(Plin. XVI 173. XVII 31) lieferte einen vortreff-

lichen Wein (Bebe SevSgUig Strabo V 231. 234).

Plinius, der den Caecuber an erster Stelle unter
den italischen Weinen nennt (vgl. auch Colum.
Ill 8, 5), giebt an, dass zu seiner Zeit die Pro-
duction so gut wie ganz aufgehort habe: intereidit

et inauria eoloni locique angustia, magis tamen
fossa Neronis, quam ab Avemo lacu Ostiam
usque navigabiiem incohaverat (XIV 61; vgl.

XXIII 35). Trotzdem erwahnt ihn nicht nur Martial
(s. u.) haufig, sondern auch die metrische Inschrift

des TJrsus togatus CIL VI 9797 aus der Zeit des
Hadrian zusammen mit Falerner und Setiner.

Der Name erhielt sich als generelle Bezeichnung
edlen Weines (Dioscor. V 10. Galen. VI 805.

809. X 834 K.). Eine Amphora aus Eom mit
Caee(ubum) publiciert von Dressel Bull. com.
1879, 54. Der .Sophist' Galenus bei Athen. I

27 a nennt den C. 3iXt)xrix6g, evzovos (den Fun-
daner svzovog, zioXvtgocpog

, xerpalijg xal otofxd%ov

ajcrsrai)
;
vgl. Horat. epod. 9, 35 quod fluentem

nauseam coerceat metire nobis Caecubum. Ge-
priesen wird der Caecuber von Horat. od. I 20,

9. II 14, 25. 37, 5. in 28, 3; epod. 9, 1 ; serm.

n 8, 15. Martial. II 40, 5. Ill 26, 3. VI 27, 9.

X 98, 1. XI 56, 11. XII 17, 6. 60, 9. XIII
115; vgl. Marquardt Privatl. 2 449. Im ager
Caecubus liegt der lacus Fundanus (lago di Fondi)

;

vielleicht bezieht sich auf diesen die Notiz iiber

eine schwimmende Insel Plin. II 209. [Hiilsen.]

Caeculus. 1) Nach der einheirnischen Uber-
lieferung der Griinder von Praeneste, dessen Ge-
schiclite die iiblichen, auch bei Eomulus und Ser-

vius Tullius in fast gleicher Weise wiederkehren-
den Elemente der Griindungssage aufweist. Durch
einen seiner am Herd sitzenden Mutter in den
Schoss gefallenen Funken erzeugt, nach seiner

Geburt ausgesetzt und von wasserholenden Jung-
frauen ncben einem Feuer gefunden, gilt er fur

einen Sohn Vulcans und erhalt wegen seiner in-

folge des Eauches blinzelnden Augen den Namen
C. Auferzogen von den Briidern seiner Mutter
(divi fratres ,

Depidii, Digidii) , die als Hirten
in jener Gegend wohnen und die man gewOhnlich
als die Lares praestites von Praeneste erklart

(Preuner Hestia-Vesta
,
Tubingen 1864, 400),

fiihrt er zunachst eine Zeit lang unter den Hirten
ein Biiuberleben, griindet dann mit einer Anzahl
Genossen die Stadt Praeneste und vereint die be-

nachbarten Volker zu festlichen Spielen. Als die

versammelte Menge an seine gottliche Abstam-
mung nicht glauben will, wird sie auf seine Bitte

an Vulcan plotzlich von lodernden Flammen urn-

leuchtet, die erst auf sein Geheiss wieder ver-

schwinden (Vergil. Aen. VII 678f. X 544. Schol.

Veron. und Serv. Aen. VII 681. Mythogr. Vatic.

I 84. Solin. II 9). Die Familie der Caecilier sieht

in C. ihren Ahnherrn (Paul. p. 44). Die altla-

tinische Eeligion kennt keine mannliche Gottheit

des Herdfeuers, denn die Laren sowohl wie Vulcan
verdanken eine solche Beziehung erst spaterer

Combination, wahrend ihre ursprungliche Bedeu-
tung auf anderem Gebiete liegt (vgl. Wissowa
in Boschers Mytholog. Worterbuch II 1887f. u.

De feriis anni Eomani vetustissimi , Ind. lect.

Marpurg. 1891, 14f.). Der Gedanke, die Gott-

heiten des Herdes zu Erzeugern der Stadtegriin-

der zu machen
,
entspringt also nicht aus volks-

tiimlich italischer Anschauung, sondern geht auf
griechische Vorbilder zurflck, wie wir denn in der
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That wissen, dass dem in der Alexandrinerzeit

lebenden Verfasser einer loxogia 'haXixri, Proma-
thion, eine wesentlich gleichartige Erzahlung iiber

die Geburt des Eomulus zugeschrieben wird (Plut.

Eom. 2, vgl. Susemihl Griech. .Litteraturge-

schichte d. alex. Zeit II 356).

2) Mit dem Griinder von Praeneste nur den

Namen gemein hat der Gott der Indigitamenta

Caeculus, qui oeulos sensu exanimet (Tertull.

Feldherrn durch das Heer, entlehnt aus der Ge-

schichte des spanischen Krieges von 542 = 212

;

vgl. Mommsen E. Forsch. II 323.

7) Q. Caedicius hiess bei Cato (Orig. IV 7

Jord. bei Gell. IH 7, 1. 20, vgl. Frontin. I 5, 15.

IV 5, 10) der Kriegstribun, der sich im J. 496
= 258 auszeichnete und meistens Calpurnius

Flamma (s. d.) genannt wird.

8) Q. Caedicius, Q. f. Q. n., jedenfalls Sohn

ad nat. II 15). Da er unter einer Beihe von 10 von Nr. 10, war Consul 498 = 256 (Fasti Cap.

TodesgOttern erscheint, so tritt er wahrscheinlich

in Function, wenn das Augenlicht des Sterbenden

erlischt. [Aust.]

Caecus s. Ap. Claudius Caecus.

Caedieianus. 1) WiUktirlich gewahlter Name
bei Martial (I 118. VIII 52. X 32. 84).

[Groag.]

2) Caedieianus (hss. KaSixiavog), wird unter

denen, welche ein hohes Alter erreichten, aufge-

zahlt, Marc, els s. IV 50. [Stein.]

3) Caedieianus s. Aburnius Nr. 1.

Caedicius, romische plebeische Gens. 1) Er-

finder grausamer Strafen (Iuv. XIII 197); es ist

fraglich, ob er mit dem Iuv. XVI 46 genannten

Anwalt identisch ist. Auch ist die Bemerkung
des Scholiasten kaum richtig, der ihn als einen

grausamen Hofling Neros bezeichnet, vgl. Fried-
lander z. St. [Stein.]

2) C. Caedicius, befehligte unter L. Papirius

Cassiod. ; Decio Idat. ; Atxlov Chron. pasch.) und
starb bald nach seinem Amtsantritt, so dass der

Name des an seiner Statt gewahlten M. Atilius

Eegulus (Fasti Cap. Idat.) haufiger zur Bezeich-

nung des Jahres genommen wurde. [Munzer
]

9) C. Caedicius Agrippa, curator riparum et

alvei Tiberis unter Tiberius (an dritter Stelle ge

nannt), CIL VI 31543. [Groag.]

10) Q. Caedicius Noctua, offenbar Vater von

20 Nr. 8 und folglich Q. f., war Consul 465 = 289

(Q. Caedicius Cassiod., Noetua Chronogr. Idat.)

und Censor 471 = 283, musste aber die Censur

wegen des Todes seines unbekannten Collegen

oder aus einem andcrn Grunde niederlegen (er-

halten: n. Noctua abd. in den Fasti Cap.).

[Munzer.]

11) Caedicia (iiberliefert ist Cadicia), Gattin

des Flavius Scaevinus, wurde nach dem Misslingen

der pisonischen VerschwOrung , an welcher ihr

Cursor in der Schlacht bei Aquilonia 461 = 293 30 Gatte beteiligt war, im J. 65 n. Chr. aus Italien

zusammen mit T. Trebonius die Eeiterei und trug

bedeutend zur Erringung des Sieges iiber die

Samniten bei (Liv. X 40, 7. 41, 8). Die Einzel-

heiten des Schlachtberichts sind indes wenig zu-

verlassig, vgl. Ihne E. G. I2 447.

3) L. Caedicius, Tribunus plebis 279 = 475,

zog mit einem seiner Amtsgenossen den Consul

des Vorjahres, Sp. Servilius, wegen einer durch

die Etrusker empfangenen Niederlage vor Gericht

(Liv. II 52, 6. Dionys. IX 28, 1. 4). [Munzer.] 40

4) L. Caedicius (Caedius primipilaris Fron-

tin.), Praefectus castrorum, rettete sich und die

Truppenabteilung, die sich aus der Varusschlacht

nach Aliso gefliichtet hatte, indem er sich durch

List und Tapferkeit den Euckzug bahnte, im

J. 9 n. Chr., Veil. II 120, 4. Frontin. strat. IV

7, 8. [Stein.]

5) M. Caedicius. herte 363 = 391 vor dem
Einfall der Gallier auf der Nova via unweit des

verwiesen, ohne dass sie vorher von ihrer Anklage

Kenntnis hatte (Tac. ann. XV 71). [Groag.]

Caedicus. 1) Ein Krieger im Heere des Mezen-

tius, der den Troianer Alcathous tfitete, Verg.

Aen. X 747.

2) Ein Gastfreund des Tiburtiners Eomulus,

Aen. IX 360ff. Mit der gens Caedicia steht der

von Vergil erfundene Name kaum in Zusammen
hang. [O. Eossbach.]

Caednum s. Canduum.
Caeionius s. Ceionius.
Caelatura s. Toreutik.
Caelanus pagus in Beneventano, genannt auf

der Tabula alimentaria Ligurum Baebianorum CIL
IX 1455 ii 40. [Hiilsen.]

Caelemontana porta in der servianischen

Mauer, wahrscheinlich am ostlichen Ende des

Caelius beim Lateran. Aus Cic. in Pis. 55 kann

man schliessen, dass sie der Esquilina zunachst

Vestatempels eine gottliche Stimme, die ihm das 50 gelegen habe. Piso wohnte selbst in der Nahe

kommende Unheil vorher verkiindete und den Ma-
gistraten Mitteilung davon machen hiess. Die

Warnung des schlichten Mannes blieb damals un-

beachtet (Liv. V 32, 6. Plut. Camill. 14, 2f. 30,

4); spater wurde an der Stelle, wo er den Euf
vernommen, ein Heiligtum des Aius Locutius er-

richtet (vgl. Bd. I S. 1130).

6) Q. Caedicius, ein Centurio, wurde 364 = 390
nach der Alliaschlacht von den BSmern, die nach

der p. C. (a. a. O. 61); in geringer Entfernung

vom Lateran (in Via della Ferratella) sind Blei-

rohren mit dem Namen L. Piso, (natllrlich eines

spateren: atria Pisonum Martial. IV 40, 1) gefun-

den : ein merkwiirdiges Zusammentreffen, das frei-

lich auch zufallig sein kann, um so mehr, da Cicero

zunachst von einem gemieteten Hause spricht.

Sonst wird die p. C. noch erwahnt Liv. XXXV
9, 3. In der Kaiserzeit bezeichnete wahrschein-

Veii entkommen waren, zu ihrem Ffihrer gewahlt 60 lich ein Strasseniibergang der Aqua Claudia ihre

und schlug einen Angriff der Etrusker zuriick (Liv.

V 45, 7 )
; nachher stellte er sich bereitwillig unter

den Befehl des Camillus (ebd. 46, 6). Nach App.

Celt. .5 (ohne Vornamen) soil er diesem das

Scbreiben des Senats, durch das ihm die Dicta-

tur angetragen wurde , iiberbracht haben. Die
Berichte sind tendenziOse Erfindungen jungerer

Annalisten, der wichtigste Zug, die Wahl des

Stelle, der noch im Mittelalter erhalten war und

Arcus Basilidis hiess (Lanciani Acque 154;

Monum. dei Lincei I 536). Vgl. Gilbert Top.

II 291 (der auch Liv. II 11 hierher zieht, wo
freilich der Name p. C. nicht ausdrficklich vor-

kommt). [Hulsen.]

Caelemontanus campus in Eom, genannt

nur in der Inschrift CIL VI 9475 (hymnologus
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Fur die Mehrzahl dieser Steine ist allerdings

zweifelhaft, ob sie nicht vielmehr einer asiatischen

Ba'alat gehOren. In die iibrigen Provinzen scheint

der Dienst der C. nicht vorgedrungen zu sein.

Nur in Apulum (Dacijen) taucht sie auf, wohin
sie offenbar durch die africanischen Soldaten iiber-

tragen worden war (CIL III 992. 993 Caelesti

Augustae, et Aesetdapio [s. Eschmun] et genio
Carthaginis).

Die semitischen Gottheiten haben nicht wie

die griechischen eine scharf ausgepragte Individua-

litat. Ihr Charakter ist vielfaltiger und unbe-

stimmter. Je nachdem man die eine oder andere

ihrer Eigenschaften hervorheben wollte, hat man
sie verschiedenen abendlandischen Gottern gleich-

gestellt, aber vfillig entsprechen sie keinem. Des-

halb wird die Tanit auf den africanischen Inschrif-

ten gewohnlich schlechthin Caelestis oder dea Cae-
lestis genannt oder tragt allgemeine Beinamen wie

augusta (CIL VHI 859.993 u. s. w.), sonata (VIII

8433), magna (VIII 9796), numen praesens (VI

30789 [wnjxoos? vgl. Hesych s. v.]). Aber seit

alter Zeit hatten die ROmer die hochste Gottin

ihrer Feinde mit Iuno identificiert (Iuno caelestis

nur CIL VHI 1424, sonst einfach Iuno, Cic. Verr.

IV 103. Hor. od. II 1, 25f.; Iuno Poena Minuc.
Fel. 25, 9). In der That hatte die Regin-a cae-

lorum (s. o.) mit der lateinischen Iuno regina
manche Beriihrungspunkte. Spater, der stoischen

Lehre entsprechend, wurde die Iuno caelestis wie
die anderen als die Luft gedeutet (Firm. Mat. de

err. prof. rel. 4)". Von dem Himmel, dessen Ge-
stirne sie tragt, schickt sie auf die Erde wie
das Gewitter so auch den segenspendenden Regen
vgl. Tertull. ap. 23 pluviarum polliciiatrix und
Eckhel D. N. VII 184) und giebt Menschen und
Tieren das Leben (s. den Hymnus CIL VIII 4635
= 16810). Also wie Saturnus-Ba'al ist die C-
Tanit in Africa eine Gottheit der Fruchtbarkeit,

und sie wird demnach der Venus gleichgestellt

(Val. Max. II 6, 15. Firm. Mat. a. a. O. Philastr.

Haeres. 15. CIL V 8137f. VI 80. 780. IX 1596.

X 2562 [keine africanische Inschrift]). Wie in

Syrien (s. Baltis) waren ursprunglich mit ihrem
Dienst heilige Prostitutionen verbunden (Valer.

Max. a. a. O.), und ihre Feste wurden nie von Un-
zucht rein (Aug. civ. d. II 4. 26. Firm. Mat. a. a. O.).

Als befruchtende Gottin wurde die C. auch den
Erdgottheiten, in Italien der Bona Dea (Bona dea
caelestis, CIL X 4849. XIV 3530 [wenn hier c.

nicht bios Beiname ist wie in Mercurius caelestis,

Silvanns caelestis, CIL VI 521. 638]), in Africa

selbst der Kybele angenahett (Aug. a. a. O. II 4.

Tertull. apol. 12, vgl. CIL X 1596 taurobolium
Veneris eaelestae). Beiden war der Lowe be-

sonders gewidmet (Apul. met. VI 388 vectura

leonum caelo commeantem. Cass. Dio LXXIX
12. Tertull. apol. 12, vgl. die Miinzen bei Co-
hen III Severe 130. 131. 520ff.; Caracalla 65.

408. 409 ,Cybele [lies Caelestis] assise sur un
lion ..').

In schroffem Gegensatz zu dieser Auffassung
stellte man sich diese Naturgottin als eine Jung-
frau v«r. Dieser Zug, der die C. im semitischen

Pantheon besonders kennzeichnet, hangt wohl mit
dem alten einheimischen Glauben zusammen : Die
Libyer verehrten eine kriegerische Jungfrau, welche
die Griechen mit Athena verglichen , und nach

Pauly-Wisaowa III

ihren primitiven Anschauungen war die Unverletz-

lichkeit mit der Jungfrauschaft verbunden (Herod.

IV 180). Die Beschiitzerin Karthagos war auch
eine Kriegsgottin (Verg. Aen. I 17. Cic. Verr. IV
103 ebumeae Vietoriae. CIL VI 756 vietrix. VI
78. 80 invicia), welche man auf den Miinzen
(Cohen a. a. O.) mit der Lanze und dem Blitz

darstellt. Sie wurde ebenfalls als virgo caelestis

(Aug. c. d. II 4. Tertull. apol. 23. Apul. met.
VI 388), dea magna virgo caelestis (CIL VIII
9796. Not. d. Scavi 1892, 407) gepriesen, und
man sprach sogar von ihr als einer Venus virgo

(Firm. Mat. a. a. O.; vgl. Aug. civ. dei IV 10),

aber passender wurde sie in dieser Hinsicht von
den Romern Diana genannt (CIL VIII 999. V
5765. XIV 3536). Diese Benennung verdiente

sie auch, weil sie nach der in Africa wie in Phoi-

nikien (s. Astarte) sehr verbreiteten astrono-

mischen Theologie eine MondgOttin war wie Baal
ein Sonnengott (Herodian. V 6,4. Cass. Dio LXXIX
12, vgl. CIL X 1598 lunas eumgemmis[s. Ta-
nit]). Schon die alten Libyer nach Herodot IV
188 dvovoi fjiiq) xai oskrjvfi /novvoiai. Es lag end-

lich fiir die Sterndeuter nahe, die Himmelsgottin
in eine SchicksalsgOttin zu verwandeln (Philastr.

Haeres. 15 Fortunam caeli quam et Caelestem

vacant, vgl. CIL VIII 6913 Fortuna caelestis).

Schwer erklarlich dagegen sind die Caelestes Au-
gustae (plural.), welche neben den dii caelestes

Augusti in Auzia vorkommen (CIL VIII 9015.

Eph. ep. V 950f.).

Der Kult der C. ist bis jetzt wenig bekannt.

Von der Unzucht mancher Feste ist schon die

Rede gewesen. Die an diesen Tagen stattflnden-

den Spiele gaben zu allerlei Ausschweifungen An-
lass (Aug. civ. d. II 4). Orakel wurden in dem
Tempel der C. zu Karthago erteilt und gaben
der weissagenden Gottin einen zuweilen bedeuten-

den politischen Einfluss (Hist. Aug. Pert. 4; Macr.

3. CIL VIII 9796 ipso numine dietante; vgl.

VIII 8433. VT 77). Mit dem Mantel (peplus)

dieser HimmelskOnigin liessen sich Thronbewerber
ausschmiicken (Hist. Aug. XXX tyr. 29). Von dem
eigentlichen Dienst erfahren wir kaum etwas
(Kerzen angezfindet: Amm. Marc. XXII 13, 3;

symphoniacos : Aug. a. a. 0.). Der Clerns der

C. war ohne Zweifel zahlreich, aber wenige Titel

sind uns iiberliefert (saeerdos publieus deae Cae-

lestiset Aesculapii[= Eschmun], CIL VIII16417;
prineeps saeerdotum deae Caelestis [Rom] VI
2242 ; saeerdos publieus VIII 993; saeerdos VIII

1360. 4673f. 16918). Neben den Mannern ge-

hOrten auch Weiber dieser Geistlichkeit an (sa-

eerdos CIL II 4310; sacerdotia Rev. archeol.

1893 II 379; Weissagerin, Hist. Aug. Macr. 3).

Aus einem neu entdeckten Stein sehen wir, dass

neben saeratae auch Kanephoren an dem Dienst

teilnahmen, woraus sich erkliirt, dass diese ca-

nistrariae nur in Africa (VHI 9321. 9337. 12919)
vorkommen. Movers PhOnizier I 604ff. (fast

unbrauchbar). Preller R6m. Myth. II 3 406if.

Ruggiero Dizion. epigr. II 4ff. Roscher My-
thoL Lexik. I 844. II 614ff. Uber die africa-

nische Religion im allgemeinen vgl. Tout a in
Les cite's romaines de la Tunisie 1896, 214ff.

[Cumont.]

Caelestius. 1) Von Ammian Marcellianus

genannt, Sohn des Praefectus praetorio Maximi-

40
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nus, wurde durch den Einfluss seines Vaters in
friiher Jugend zum Dux Valeriae befOrdert. In
diesem Amte lud er den Konig der Quaden Ga-
binius bei sich zu Gaste und liess ihn verraterisch
nach Beendigung der Mahlzeit ermorden. Dies
rief 374 einen Einfall der Quaden in das rOmische
Gebiet hervor, Amm. XXIX 6, 3—6. Zosim. IV
16, 4. [Seeck.1

2) Christlicher Schriftsteller um 420. Geboren
etwa 380, vielleicht in Campanien — denn die 1
ubliche Annahme, er sei Schotte oder Ire ge-
wesen, beruht auf sehr anfechtbarer Deutung
der Worte des Hieronymus Praefatio zu lib. Ill
des comment, in Hierem. (vgl. C. P. Caspari
Briefe, Abhdlgn. und Predigten 1890, 348ff.) —
von der Geburt an Eunuch, studierte er in Bom,
anscheinend rorwiegend Philosophie und Jurispru-
denz, als Pelagius um 405 dort auftrat und in
ihm einen eifrigen Schfiler gewann. Auch andere
Lehrer, z. B. den Rufinus, lernte er in Rom kennen,

!

aber den entscheidenden Einfluss auf sein Leben
hat Pelagius mit seiner moralistischen Theologie
gewonnen. C. begleitete den Meister 411 nach
Africa; und als Pelagius sich von dort entfernte,
blieb C. zuriick und bewarb sich um die Pres-
byterwfirde; aber eine Synode zu Karthago, vor
der ihn der mailandische Presbyter Paulinus als
Irrlehrer verklagte, sprach vielmehr 412 die Ex-
communication fiber ihn aus. Er begab sich nun
nach Ephesus, wurde hier Presbyter und agi- i
tierte unermfidlich fur seinen Standpunkt, nicht
bios geschwatziger und minder vorsichtig als Pe-
lagius, wie Augustin meint, sondern mit wahrer
Freude an moglichst radicalen und das Empfin-
den nicht bios der Augustinianer, sondern selbst
der Durchschnittschristen verletzenden Thesen,
z. B. der, dass getaufte Eeiche, die nicht auf all
ihren Besitz verzichten, trotz guter Werke nicht
in den Himmel kommen konnten. Pelagius musste
seine Freisprechung auf der Synode zu Diospolis 4
415 durch Anathematisierung mehrerer Satze, die
der Freund in Schriften vertreten hatte, erkaufen

;

von nun an trug die neue Haeresie den Narnen
Caelestiana (Hieron. ep. 143, 1), und fur ihre An-
hanger hat die Kirche (Augustin. de haer. 88;
Praedestinatus I 88) die Bezeichnung Pelagiani
seu Caelestiani. C.s Selbstvertrauen war nicht so
leicht zu erschiittern; 416 appellierte er an Bischof
Innocentius von Rom, und da dieser sich in der
Hauptsache auf die Seite der Africaner stellte, 5
erschien er personlich in Rom, um bei dem 417
neugewahlten Bischof Zosimus den Eindruck des
von ihm eingereichtenGlaubensbekenntnisses durch
kluge Verhandlungen zu verstarken. Der Erfolg
war anfangs glanzend, aber nach dem ernsten
Protest der Africaner interpretierte Zosimus das
dem C. Giinstige aus seiner Entscheidung hin-
weg, gleichzeitig verfugte Kaiser Honorius seine
Verbannung aus dem Westreich, eine Verfiigung,
die freilich erst 420 in Kraft getreten ist. C.
scheint jetzt Constantinopel aufgesucht zu haben;
offene Begiinstigung erfuhr er dort aber erst seit
428 durch Nestorios, eben diese Verbindung wurde
bald verhiingnisvoll ; die Synode von Ephesus 431,
die den Nestorios verdammte, war leicht bereit,
auf den Wunsch Roms hin auch den C. und seine
Anhanger als Irrlehrer zu verdammen. Bald nach
diesem Schlage wird C. gestorben sein. Von

seinen Schriften ist begreiflicherweise nur weniges
uns erhalten, was seine Bestreiter aufzubewahren
nutzlich fanden. Gennad. de vir. ill. 44 meldet,
C. habe vor seiner Bekanntschaft mit Pelagius,
immo adhue adolescem ad parentes suos de
monasterio epistulam in modum libelli geschrie-
ben, deren moralis dietio dem Referenten hohen
Lobes wurdig scheint; Augustin hat eine ganze
Sammlung von opuscula des C. und von libelli,

die er den kirchlichen Gerichtshofen zugestellt
habe, besessen (de grat. Chr. 32); der Praedesti-
natus I 88 will wissen, C. habe als erster gegen
die Erbsunde geschrieben, schon in seinem (vor
410 geschriebenen) Commentar zum Romerbrief
nehme Pelagius auf ihn Rucksicht. Ob die de-
finitiones, die dem C. zugeschrieben wurden, wirk-
lich von ihm selber herriihrten oder nur von einem
seiner Schuler, lasst Augustin de perfectione 1 un-
entschieden; er giebt dort diese breves' defmitio-

0 nes vel potius ratioeinationes im einzelnen wieder,
um sie dann zu widerlegen; unwahrscheinlich ist
es sicher nicht, dass C. sie geschrieben hat (vgl.
Caspari a. a. O. 266). In de gestis Pelagii
citiert Augustin mehrfach Satze, die zu Diospolis
als caelestianisch vorgetragen worden waren ; die
wichtigen Abschnitte aus dem von C. 417 an Zosi-
mus eingereichten Kbellus fuhrt er de pecc. origi-
nali 5. 6. 23 an (darnach abgedruckt bei Hah

n

Bibliothek d. Symbole* 1877, 218f.). Hieronymus
Ospottet in seiner Weise ep. 133, 5 fiber den aus
dem Schfiler zum Meister und totius ductor exer-
eitus gewordenen C, der per soloeoismorum et

mm, uti jaetitant, per syllogismorum spineta de-
currens sic philosophatur et disputat, und fuhrt
einen Abschnitt aus C.s Schriften vor. Ausser
Augustins zahlreichen antipelagianischcn Tracta-
ten (Migne Patrolog. lat. XLIV) ist Hauptquelle
fttr C. Marius Mercator, von dessen besonders ge-
rade auf C. gemfinzten Streitschriften uns die

)beiden Commonitoria erhalten geblieben sind;
es lag fur den Herausgeber der Werke des Ma-
rius Mercator, den Jesuiten Gamier (Paris
1673), nahe, bei dieser Gelegenheit die Eeliquien
von C. zu sammeln und zu bearbeiten; ein Ab-
druck davon bei Migne Patrolog. lat. XLVHI
497ff.

;
vgl. 277ff. S. Art. Pelagius.

[Jiilicher.]

Caelia. 1) Caelia (die Schreibung mit Diph-
thong nach Inschriften und Mfinzen die correctere

;

Idagegen KMa Strab. VI 282. Ptol. Ill 1, 73;
Celia Tab. Peut.) in Apulien an der Via Traiana,
jetzt Ceglie di Bari. Die Munzen mit Kad
(s. Mommsen Rom. Miinzwesen 357. Garrucci
Monete dell' Italia II 117. Berl. Miinzkatalog
III 1, 185—190) gehoren ihrem Fundort nach
dem apulischen C, nicht dem calabrischen an.
Erwahnt noch in der stadtromischen Soldatenliste
vom J. 179 CIL VI 2382 b, 33, die als Tribus
der Stadt die Claudia angiebt ; der Caelinus ager

D in der schlechteren Recension des Liber coloniarum
p. 262 Lachrn. Lateinische Inschriften aus Ceglie
CIL IX 275—281. 6179; ein griechisches Frag-
ment bei Kaibel IGI 686.

2) Ort in Calabrien. nur genannt bei Plin.
n. h. HI 101 zwischen Baletium und Brundisium.
entweder das Dorf Cellino zwischen Campi und
Brindisi, oder das Stadtchen Ceglie bei Franca-
villa (jetzt Ceglie Messapica) in der Provinz Lecce

;
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letzteres, wie die Cberreste eines uralten Mauer-

ringes und zahlreiche iier gefundene messapische

Inschriften beweisen, in frfiher Zeit ein nicht un-

bedeutender Ort. S. Tommasi Bull. d. Inst.

1834, 54. Mommsen Unterital. Dialekte 62. 63.

Viola Notizie d. scavi 1884, 128—130.
[Hfilsen.]

Caelianense (oppidum) in Numidien, Bischofs-

sitz im J. 484 (Notitia Numidiae nr. 49, in H alms
Victor Vitensis p. 65). [Dessau.]

Caeliannm, Ort in Apulien, an der Strasse

von Heraclea nach Venusia, 28 mp. von ersterem,

52 mp. von der Station ad Pinum (bei Spinazzola)

entfernt, also etwas sfidlich des modernen S. Mauro

Forte zu suchen. [Hfilsen.]

Caelianus. 1) Ehetor aus Africa , Lehrer

des Kaisers Diadumenianus, Hist. Aug. Diad. 8, 9.

[Stein.]

2) S.Calpurnius, Claudius, Iunius.Pul-
laienus, Sempronius. [Groag.]

3) Vir illustris und Patricius nach Cassiod.

var. I 23. 27. IV 22. [Hartmann.]

Caelibatus. Die Ehelosigkeit wurde ebenso

wie die Kinderlosigkeit von seiten des rOmischen

Staatswesens, das der Fortpflanzung einer wehr-

kraftigen Bflrgerschaft bedurfte, mit Ungunst be-

handelt. Schon in alter Zeit soil sich hierauf

ein Gesetz bezogen haben (Sozom. hist. eccl. I 9

;

Festus p. 379 erwahnt eine Strafe, die wegen Ehe

stitutionen 74ff. § 37 ; Das Heiraten in alten und
neuenGesetzen, Berlinl874 (Sammlung gemeinver-

standlicherVortrage von Holtzendorffs Heft nr. 21 1).

Jfirs tFber das Verhaltnis der lex Iulia de mari-

tandis ordinibus zur lex Papia Poppaea, Diss.

Bonn. 1882; Die Ehegesetze des Augustus, Mar-

burg 1894 und daselbst Anm. 1 genauere Litte-

raturangaben. L. Seuffert Constantins Gesetze

und das Christentum. Wttrzburger Festrede 1891,

1015. Wissowa Die Sakularfeier des Augustus,

Marburger Festrede 1894, 15ff. Karlowa RO-

mische Rechtsgeschichte 1 618. II 121ff. Puchta-
Krfiger Institutionenl ' I 297 § 107. II 451ff.

§ 313. Schulin Geschichte des rOm. E. 234ff.

§56. Leonhard Institutionen 96 § 27 ni.

208ff. § 53 II c. [Leonhard.]

Caellna, Ort im Binnenlande der Veneter,

Plin. n. h. Ill 131, der sie als untergegangen nennt.

Die angeblich bei Maniago in Friaul (wo es einen

20 torrente Celina giebt) gefundene Inschrift Gruter
544, 4, welche die Celinenses nennt, ist eine

Falschung des 16. Jhdts. S. Mommsen zu CIL
V 1807. _ [Hulsen.]

Caeliolns mons in Eom, Teil des Caelius

mom in Eom (Varro de 1. 1. V 46. Martial. XH
18, 3 minor Caelius), auf dem ein sehr altes,

von L. Piso (s. Caelemontana porta) zerstOrtes

Heiligtum der Diana lag (Cic. de har. resp. 15);

wahrscheinlich die Hahe von SS. Quattro Coronati.

losigkeit entrichtet wurde). Die Sittenpflege des 30 Vgl. Becker Top. 196. Gilbert Top. II 32.

Censors suchte dem Mangel an Heiraten und Ge-

burten entgegenzutreten, teils durch Ehrenstrafen

(Val. Max. II 9, 1. Mommsen E. St.-R.s II

376ff.), teils durch ennahnende Ansprachen (Plut.

Cam. 2), z. B. die Rede des Censors Q. Metellus

Macedonicus de prole augenda, auf welche Au-

gustus bei seinen Gesetzgebungsplanen Bezug

nahm. Liv. per. LIX. Suet. Oct, 89. Gell. I 6.

Auch sonst erfuhren die Ehe- und die Kinder

[Hulsen.]

Caelis, Fluss im nordlichen Britannien (Ptol.

II 3, 4 Kalhos Tiozanov Ixftokai), an der Ost-

lichen Kfiste mfindend, dessen Namen man in

dem der Lage nach der Aufzahlung nicht ent-

sprechenden Orte Cullen zu. linden glaubt (K.

Miiller zu Ptol. a. a. O.). [Hubner.]

Caelius, plebeische Familie, in den Hss. hauflg

mit Goelius verwechselt und umgekehrt, was mit

losen mancherlei Zurucksetzungen (vgl. B r u n s 40 der verschiedenen Ableitung und Schreibung von

caelum zusammenhangt. Hier fehlende Namen
s. unter Coelius.

1) Zwei Caelii, denen man noch Ofter begegnet,

Fontes iuris Romani6 183, 4. Suet. Oct. 31).

Andererseits wurden die Verheirateten und mit

Kindern Gesegneten auf mannigfache Art bevor-

zugt, z. B. bei der Auf'nahme Freigelassener in

die Tribus (Liv. XLV 15), bei Landverteilungen

(Cass. Dio XLni 25. App. b. civ. II 10. Cic. p.

Marc. 23, woselbst dies Verfahren gebilligt wird).

Am scharfsten griff in dieser Richtung die Ehe-

gesetzgebung des Augustus durch, erganzt durch

danken ihre Existenz nur der schlechten hsl. Cber-

lieferung bei Macrobius. Der Tribunus militum

dieses Namens, der nach Macrob. VI 3, 3 von

Ennius wegen seiner Heldenthaten im iatrischen

Kriege 576 = 178 gefeiert wurde , ist vielmehr

mit dem Bd. I S. 489 Nr. 6 genannten C. Aelius

spatere Gesetze (Tac. ann. Ill 25, 28) und Senats- 50 identisch (vgl. Vahlen Enn. poes. rel. p. LXXX),
"~~ " *'* und der Senator dieses Namens, der nach Macrob.

I 5, 16 im J. 599 = 155 die athenische Philo-

sophengesandtschaft einfilhrte, heisst in der Quelle

des Macrobius, bei Gell. VI 14, 9, richtig C.

Acilius (vgl. Bd. I S. 251 Nr. 4).

2) Caelius, Bankier in ciceronischer Zeit (Cic.

ad Att. VII 3, 11. XII 6, 1, vgl. O. E. Schmidt
Briefwechsel des Cicero [Leipzig 1893] 301. 326).

[Miinzer.]

3) Caelius , willkurlich gewahlter Name bei

schlusse. Gai. II 144. 206. 286. Dip. 13—18.

Paul. sent. IV 9. Tacit, ann. XV 19. Cass. Dio

LVI 1—10; s. Ius trium liberorum, Lex
Iulia, Lex Papia Poppaea, S. C. Calvi-

sianum. Diese Gesetzgebung hatte nicht nur

einen driickenden Zwang zur Heirat im Gefolge

(Propert. eleg. H 7. Iuven. VI 38ff. Mart. II 92. VI

7), sondern auch schwere sittliche Schaden (Kuntze
Cursus des roru. Bechts2 557 § 794 spricht von einem

,Treibhaussystem'; vgLIuvenaLVI 88f£). Unter dem 60

Einflusse strengerer sittlicher Anschauungen und
veranderter wirtschaftlicher Zustande , bei denen

ein tJbermass der BevOlkerung gefahrlich werden

konrite, wurde diese Gesetzgebung seit Constantin

vOllig beseitigt. Cod Theod. de infirm, poenis

coelib. et orbit. VIII 16. Cod. lust. VIII 57 (58)

c. 1. Euseb. vit. Const. IV 26. Sozom. a. a. O.;

s. auch Bona caduca. Litteratur. Baron In-

Mart. VII 39.

4) Caelius, Rauber, Hor. sat. I 4, 69.

[Groag.]

5) Verfasser des rOmischen KochMchleins

:

Apieius de opsoniis et condimentis sive arte

coquinaria (der Titel nach der Analogie von

Cicero Goto de senectute; vgl. Meyer Gesch. d.

Bot. II 242. M. Schanz Gesch. d. r6m. Litt. H
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464f.), das frfihestens im 3. Jhdt. n. Chr ver-
fasst ist da einige Kiichenrecepte nach spateren
Kaisern benannt sind: so V c. 4 die Commodiana
eonehtela nach dem Kaiser Commodus, Vic. 9
der Varianus pullus nach Varius (Elagab'al) Das
Bttchlein, das sich haufig in griechischer Ter-
minology bewegt, ist insofern nicht ohne Interesse
als es die einzige Schrift ist, welche uns liber
die Kochkunst der Rflmer (natiirlich nach griechi-
schen Vorbildem) zu belehren und einen, iibrigens
mcht sehr giinstigen Bericht davon zu geben im
htande ist. Es ist eine Sammlung von Kuchen-
recepten, die in zehn Biichern zusammengefasst
smd

,
von denen jedes eine besondere Aufschrift

nach dem dann behandelten Gegenstande und
zwar in griechischer Sprache fahrt: Buch I Epi-
meles Buch II Sareoptes, Buch III Cepuros idest
liortulanus, Buch IV Pandeeter, Buch V Osprios
Buch VI Aeropetes, Buch VII Polyteles, Buch VIII
Tetrapus, Buch IX Thalassa, Buch X Halieus 2
Ausgaben: Edit, princeps Mediolan. per Guilielm
Signerte 1498, mit den Noten von G. Hummel-
berg, Tigur. 1542 und insbesondere mit dem Com-
mentar von M. Lister, Lond. 1705, dessen Noten
nebst andern in der Ausgabe von Th. F ab Al-
meloveen, Amstelod. 1709 wieder abgedruckt
sind. Die neueste Ausgabe von Schuch, Hei-
delberg 1867, beruht besonders auf drei Hss
cod Vatic. 1146 saec. X. Paris. 6167. Laurent'.'
73 20; vgl. M. Haupt Opusc. Ill 150. Eine 3<
Itflauterungsschrift der vorkommenden Pflanzen
von Dierbach Flora Apiciana, Heidelberg und
Leipzig 1831. Ein Pflanzenregister bei Meyer
«wfnB°!v

11 242ffi
'M- Wellmann.]

fc) C. Caelius unterdruckte 664 = 90 als Statt-
ha ter von Gallia transalpina einen Aufstand der
Salluvier (Liv ep. LXXIII, vgl. Wehrmann
Fasti praet. 24).

7) C. Caelius, Volkstribun 703 = 51 inter-
cedierte mit mehreren seiner Collegen gegen die -

damals zum Nachteil Caesars erlassenen Senats-
beschlasse (Cic. ad fam. VIII 8, 6f.).

«OK
8) ^°^ius

UZeuSe im Process des A. Caecina
685 = 69 (Cic. Caecin. 26). [Munzer.]

9) L. Caeli[us], Consul in unbekanntem Jahre
mit . . . mus (CJL III 6051). [Groag 1

10) M. Caelius, Volkstribun zur Zeit des iilteren
Cato, vielleicht unter dessen Consulat 559 = 195
(Jordan Cat. frg. p. LXIXf.). Von einer Rede
die Cato gegen ihn richtete, sind mehrere, aber5
fur seine Geschichte unergiebige Bruchstucke er-
naltcn, vgl. Jordan a. a. 0. 57—59.

11) M. Caelius, romischer Ritter, lebte 683 = 71
in Lilybaeum (Cic. Verr. IV 37); vielleicht mit ihm
identisch 1st der gleichnamige im J. 695 = 59 er
wahnte Steuerpachter (Cic. Flacc. 1 1). [Munzer.]

12) M. Caelizis T.
f. I^mfoniaj Bonfonia), Cen-

tura der 18. Legion , flel in der Varusschlacht
(Brambach CIBh 209 = Dessau 2244, Castra
Vetera). Die Abbildung seines Grabsteines giebt6(
Lindenschmit Altertumer unserer heidn Vor-
zeit I, Heft VI Taf. 5. [Groag.]

13) P. Caelius hatte im marianischen Biireer-
knege 667 = 87 von dem Consul Octavius das
Commando in Placentia erhalten. Als die Stadt
von den Gegnern genommen wurde, liess er sich
durch L Petronius den Tod geben, worauf dieser
sich selbst entleibte (Val. Max IV 7 5)

a \9 Q- Caplius, im J. 711 = 43 als Freund
des M. Antonius erwahnt (Cic. Phil. XIII 3 26)
Kojhos der nach Plut. Anton. 65, 1 in der Schlacht
beiActium semen linken Fliigel fuhrte, hat nichts.
mit dieseni C. zu thun, sondern ist entstellt aus

481 21
phcola)

'
vgL Dru™ann G. R. I

15) T. Caelius, aus Tarracina, wo die Familie
auch spater nachweisbar ist (CIL X 6328), wurde

10 non ita multis annis vor 674 = 80 in dem Schlaf-
gemach, wo er mit seinen zwei Sohnen zusammen
scnhet ermordet aufgefunden; die Sohne wurden
trotz der gegen sie sprechenden Umstande vor
benefit von der Anklage des Vatermordes frei-
gesprochen (Cic. Rose. Am. 64f., daraus Val. Max.
VIII 1, 13; vgl. Schol. Gronov. z. d. St. p. 432 Or.).

ia\ n t , .
[Munzer.]

lb) Caelius Aconius Probianus s. Probianus.
17) Caelius Attianus (so lautet der Name*

OHist. Aug. Hadr. [im folgenden nur Hadr. citiertl
1, 4; Attianus an den iibrigen Stellen der Hist
Aug.; doch finden sich in den Hss. auch ab-
weichende Formen Tacianus, Tatianus, Atutinus-
Arrtavog Dio LXIX 1,2; Taztavog Zonar. XI 23V
war romischer Ritter (Hadr. 1, 4. 4, 2) und Lands-
mann Hadrians (Dio LXIX 1, 2), d. h. er stammte
aus ltalica m Baetica. Als Hadrians Vater im
J. 85/86 starb, iibernahmen M. Ulpius Traianus
tier nachherige Kaiser, und C. die Vormundschaft

)uber den zehnjahrigen Knaben (Hadr. 1, 4. Dio
LXIX 1, 2). Unter Traians Regierung gehOrte
C. zu den Freunden Hadrians (Hadr. 4, 2) Nach
Dios Bericht war es C. , der im Verein mit der
Kaiserin Plotina die Thronbesteigung seines ehe-
mahgen Mundels im J. 117 ins Werk setzte (Dio
LXIX 1, 2. Zonar. XI 23; vgl. Hadr. 9, 6). Unter
Hadrian erscheint C. als Praefectus praetorio
(Hadr. 8, 7. 9, 3. 4); doch ist es wegen seiner
Anwesenheit beim Tode Traians und wegen seiner

10 Rolle bei der Erhebung von dessen Nachfolger
wahrscheinlich, dass er dieses Amt schon unter
Iraian bekleidete (Plew Quellenuntersuch. z.
Gesch. Hadrians, Strassb. 1890, 35f.). In den
ersten Tagen der Herrschaft des neuen Kaisers
forderte C. diesen brieflich auf, mehrere Vornehme
aus dem Wege zu raumen, doch erzielte er keinen
Jirfolg (Hadr. 5, 5). Mit Plotina und Matidia fuhrte
er rraians Leiche von Selinus nach Rom (Hadr.
5, 9). Die guten Beziehungen des C. zu Hadrian

0 trflbten sich bald. Der Kaiser, dem C. schon all-
zu machtig schien. ging sogar damit um, ihn zu
toten. Er stand davon ab, weil die Hinrichtung
von vier Consularen, fur welche er flbrigens Cs
Ratschlage verantwortlich machte, ohnehin grosse
Missstimroung hervorgerufen hatte (Hadr. 9, 3).Im J. 119 entzog er ihm die Praefectur der Pi ae-
tonaner (Hadr. 9, 4). Wohl zur selben Zeit nahm
er C.

,
der bereits die Ornamenta consularia er-

halten hatte, in den Senat auf, indem er dies als
)
die grosste Ehre hinstellte, die er ihm hatte er-
weisen konnen (Hadr. 8, 7). Spater behandelte er
ihn als Feind (Hadr. 15. 2). [Groag.]

18) Caelius Aurelianus, Arzt aus Sicca in Nu-
midien (vgl. V. Rose Herm. IV 143: ex genecia
cehx aureham methodici siecensis). vermutlich
Zertgenosse des Cassius Felix, also aus dem 5. Jhdt.
n. Chr.

;
dafiir spricht seine schon ganz zum Ro-

mamsmus hinneigende Latinitat und seine grosse
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sprachliche Ahnlichkeit mit Cassius Felix (vgl.

V. Rose Anecd. gr.-lat. II 167). Er ist heut-
zutage der bekannteste von den Cbersetzern grie-

chischer Arzte aus jener Zeit, wahrend er in der
Folgezeit nur einmal von Cassiodor de instit. div.

litt. 31 unter dem Namen Aurelii Caelii de me-
dicina erwahnt wird. Seine litterarische Thatig-
keit bestand darin, die gesamten Werke des Soran,
des beriihmten Vertreters der methodischen Schule,

verschwunden. Man beniitzt beide Schriften am
besteD in der Ausgabe von J. C. Amman, Amster-
dam 1709 (= Venet. 1757), doch ist zu raten,

in Fragen der Kritik die edit. pr. zu Rate zu
ziehen; vgl. Friedel De scriptis Caelii Aureliani

methodici Siecensis Bonn. Diss., Bischweiler 1892.
C. G. Kuhn De Cael. Aur. opusc. ac. II 1.

Von den drei Bfichern respomiones mediei-
nales, die gleichfalls nach Soran iibersetzt sind

denLateinern zuganglich zumachen. Die Schriften 10 (vgl. V. Rose a. a. O. 172) und die ganze Me
des Soran scheinen ihm noch in ziemlicher Voll-

standigkeit vorgelegen zu haben ; die Titel seiner

Ubersetzungen sind folgende: 1) 3 B. celerum
sive aeutarum passwnum (iv rots 61-eoi Sor. gyn.
II 25, 319), 2) 5 B. tardarum sive ehronicarum
passionum (vgl. Sor. gyn. II 41. 44. 46), 8) grae-
carum epistolarum liber ad Praetextatum (M.
Chr. II 1, 266), 4) de febribus (A. M. II 37, 119),

5) Medicaminum libri (M. Chr. II 4, 272), 6) Mu-

dicin in der kurzen Form von Frage und Ant-
wort umfassten, sind Bruchstucke des ersten und
zweiten Buches erhalten in einer Reichenauer (saec.

X, jetzt in Karlsruhe) und einer Londoner Hs. (saec.

XV). Aus Buch I die salutaria praeeepta (Gesund-
hcitsregeln), aus Buch II de significations diaeti-

earum passionum, d. h. eine Pathologie der inneren,
nicht chirurgischen Krankheiten. Buch III um-
fasste wahrscheinlich die Gynaekologie und Cbi-

liebrium passionum libri (M. Chr. II 1, 257), 20 rurgie. BenutztsinddieseResponsionesmedicinales
7) de passionum causis (A. M. I 8, 16), 8) 3 B.

responsionum medieinalium, 9) salutarium prae-
ceptorum libri (M. Chr. Ill 7, 341 ;

vyisivov Sor.

I 40, 205), 10) problemata (M. Chr. Ill 3, 327),

11) Ghirurgumena (M. Chr. Ill, 257; xe'Q0V&-
yov/Mva Sor. I 76, 246 R.), 12) liber de specialibus
adiutoriis (A. M. I 10, 21 ; sv rotg xegi /?oj?#j?-

(tazatv vxoftvrjfiaoir Sor. II 28, 324 R.). Erhalten
sind von seinen Ubersetzungen die drei Biicher

von Aurelius-Escolapius, Pseudo-Plinius und Isidor

(V. Rose a. a. O. 175). Die Bruchstucke sind

herausgegeben von V. Rose a. a. O. II 183.

Eine neue Ausgabe der salutaria praeeepta stellt

Friedel in seiner Dissertation in Aussicht.

[M. Wellmann.]
19) Caelius Calvinus, legfatus) Augfusti) pr(o)

pr(aelore) entweder der legio XV. Apollinaris

oder der Provinz Kappadokien im J. 185 n. Chr.
fiber die acuten Krankheiten, die an einen Bellicus, 30 (CIL HI 6052 Valarsapa). War er, wie wahr
dtseipulorum summus, gerichtet sind, die fiinf *

•'-*•*
' '- " " : 1

'
1

'

Biicher iiber die chronisehen Krankheiten , um-
fangliche Bruchstucke seiner an einen Lucretius
gerichteten medicinales responswnes, d. h. seines

kurzen Abrisses der Medicin in Frage und Ant-
wort, und ein kleines Bruchstiick aus seinen gy-
naeeia am Schluss der Leidener Apuleius-Hs. de
herbis (L. Muller Rh. Mus. XXIH 189. V. Rose
Herm. IV 141f.). Die beiden ersten Werke sind

nach Sorans Schrift ftcoi o^eeov xal xqovi'wv xa- 40
Scdv verfasst (A. M. n 1 : Soranus , cuius haee
sunt, quae latinixanda suscepimus u. Oft.) und
bilden neben der uns erhaltenen Schrift neoi yvvai-

xua>v naftwv die Hauptquelle fiir unsere Kenntnis
der Arbeitswerke dieses grossen Methodikers sowie
der medicinischen Grundsatze seiner Schule. Einen
besonderen Wert fiir die Geschichte der Medicin
erhalten sie durch das reiche doxographische Ma-
terial, das Soran seiner Schrift einverleibt hatte;

die therapeutischen Grundsatze des Hippokrates, 50 unmittelbar beniitzt wurde , lasst sich bei dem

scheinlich, Vater des Folgenden, so lebte er noch
im J. 191, da sein Sohn (s. d.) friihestens in die-

sem Jahre unter die Salii Palatini aufgenommen
wurde. demnach damals noch patrimus und ma-
trimus war. "

[Groag.]

20) D. Caelius Calvinus Balbinus, romischer
Kaiser im J. 238 n. Chr., zugleich mit M. Clodius

Pupien(i)us Maximus.
I. Quellen.

a) Balbinus Lebensbeschreibung in den Scrip-

tores Historiae Augustae (Maximus et Balbinus),

verfasst von Iulius Capitolinus, stiitzt sich haupt-
saehlich auf drei Quellen; Aelius Iunius (?) Cor-

dus, P. Herennius Dexippus und Herodianus (vgl.

K. Dandliker Die drei letzten Biicher Hero-

dians, Untersuchungen zur rom. Kaisergeschichte,

herausgeg. von M. Bfldinger, Leipzig 1870,

HI 259ff.), deren letzte erhalten ist (Herod. VII
10— 12. VIII). Dass diese von dem Biographen

Diokles, Praxagoras, Herophilos, Erasistratos, He-
rakleides von Tarent, Asklepiades und Themison
sind ausfiihrlich behandelt. In seine Thatigkeit
als Ubersetzer gestattet uns die Vergleichung des

Bruchstuckes seiner Gynaecia mit der uns er-

haltenen Schriften des Soran einen Einblick; er

giebt das Original im ganzen und grossen treu

wieder, allerdings mit Kflrzungen und tbertra-
gung dessen, was Soran von sich sagt, auf seine

engen Anschluss des letzteren an Herodians Ge-
schichte, der in der Lebensbeschreibung des Maxi-

mus und Balbinus stellenweise unzweifelhaft statt-

flndet, trotz der gegenteiligen Ansicht W. B 0 hm e s

(Dexippi fragmenta ex Iulio Capitolino, Trebellio

Pollione, Georgio Syncello collecta, Leipz. 1882
= Diss. Jenens. II) nicht leugnen (vgl. H. Pet er
Philol. XLIII 171; die Script. Hist. Aug., Leipz.

1892, 49—76). Ausserdem finden sich Notizen
Person (secundum nos = xa&' f)uas des Soran) ; 60 iiber den Kaiser in den Biographien der beiden
vgl. V. Rose Anecd. gr.-lat. JL 167. Die beiden
Bandschriften (die der Chronia wahrscheinlich aus
dem Kloster Lorsch, spater im Privatbesitz des

Frankfurter Ratsherrn Philipp Fiirstenberg; vgl.

V. Rose a. a. O. 165), nach denen Joh. Sichard,
Basel 1529, die Chronia herausgab (daraus in der

Aldiner Sammlung der Med. antiqui Venet. 1547)
und Paris 1533 die Oxea erschienen, sind spurlos

Maximine und der drei Gordiane (im folgenden

citiert als Max. und Gord. , die des Maximus
und Balbinus als Max.-Balb.). Gegen die Authen-
ticitat des Max.-Balb. 1. 2 eingelegten Protocolls

der Senatssitzung konnen begriindete Bedenken
erhoben werden , da das durch den Zusatz ludis

Apollinaribus gesicherte Datum (9. Juli) mit den
bestimmten Zeugnissen der Miinzen und Papyri
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im Widerspruch steht; noch weniger lasst sich
das hsl. uberlieferte Datum (26. Mai) mit dem
filr die Erhebung der Gordiane gegebenen (24. Mai
oder 26. Juni, Max. 16, 1) vereinbaren. Ebenso
zweifelhaft erscheint die Echtheit des Glfick-
wunschschreibens des Consuls Claudius Iulianus
(Max.-Balb. 17).

b) Ziemlich verwirrt und ganzlich abweichend
von Dexippus (bei Iulius Capitolinus) ist die Dar-
stellung dieser Regierung bei Zosim. I 14, 2.

15. 16, weshalb fur diese Zeit wenigstens die her-
kOmmliche Meinung, dass Dexippus Zosimus Haupt-
quelle sei, aufzugeben ist (vgl. L. Mendels-
sohn Zosim. p. XXXIIIf.; Herod, p. XVf.). Durch-
aus unrichtig und in sich widersprechend ist der
Bericht bei Zonar. XII 16—17. Nur sparliche
Nachrichten finden sich bei Victor Caesares 26, 7.

27, 4—6
;
Epit. 26. Eutrop. IX 1. 2, If. ( = Euse-

bios-Hieronymus chronicon a. Abr. 2254. 2256
= Cassiodori chronicon. M omm s en Chronica mi- '

nora II 146. Oros. VII 19, 2. 3. lord. Rom. 282).
Ioannes Antiochenus (p. 249—251 in Men dels

-

sohns Ausg. Herodians) schreibt Herodian aus.
c) Die Inschriften finden sich zusammenge-

stellt bei Ruggiero Dizion. epigr. I 961 (E.
Ferrero). Dazu kommt eine in Mainz gefondene
Inschrift im Corresp.-Bl. d. Westd. Ztschr. VI
nr. 144. Ausserdem ist sein Name, und zwar
aus der Zeit vor seiner Thronbesteigung, auf einem
Fragment aus dem Verzeichnis der palatinischen i

Salier erhalten (CIL VI 1981).

d) Miinzen des Kaisers Balbinus bei Eckhel
IV 88. VII 305-307. Cohen V2 p. 7—13; die
alexandrinischen Miinzen bei Mionnet VI 405f.
Poole Catalogue of the Greek coins, Alexandria,
London 1892, 238f. Vgl. A. v. Sallet Die Daten
der alexandrinischen Kaisermfinzen 58f. : Ztschr.
f. Numismatik VIII 26.

e) Neuere Litteratur: H. S chiller Geschichte
der romischen Kaiserzeit I 2, 790-796. E. H e r z o g 4

Geschichte und System der romischen Staatsver-
fassungll 1, 508—512. B. Niese Grundriss der
romischen Geschichte 216. Jos. Lohrer De C.
Iulio Vero Maximino, Diss. Miinster 1883, 20—27.
0. Seeck Preuss. Jahrb. LVI (1885) 267—300;
Rh. Mus. XLI (1886) 161-169. A. Sommer Die
Ereignisse des J. 238 n. Chr. und ihre Chrono-
logie, GOrlitz Progr. 1888, 21—32. E. Sad<5e
De imperatorum Romanorum tertii p. Chr. n. sae-

culi temporibus constituendis , Diss. Bonn. 1891,5
8—28. Vgl. auch J. J. Bernouilli Romisehe
Ikonographie II 3, 128—130. E. Ferrero in

Ruggieros Diz. epigr. I (1894) 961. W. Kubit-
schek Rundschau fiber ein Quinquennium der
antiken Numismatik (1890—1894), Wien 1896,
76—77 und die dort angegebene Litteratur. E.
Klebs Prosopographia imperii Romani I 259f.

II. Leben vor dem Regi erungs antritt.
Uber die Abstammung des Kaisers Balbinus

ist uns nichts Sicheres bekannt; er selbst leitete6
seinen Stammbaum auf Cornelius Balbus (Max.-
Balb. 7, 3 a Balbo Cornelia Theophane originem
ducens, wobei eine Vermengung des Mytilenaeers
Theophanes mit dem von diesem adoptierten [vgl.

Cic.ad Att. VII 7, 6; pro Balb. 57] Gaditaner
L. Cornelius Balbus vorliegt) zuruck, eine Fiction,

die allem Anschein nach in dem Cognomen des
Kaisers ihren Ursprung hat. Immerhin scheint

er, obwohl Eutrop. IX 2, 1 das Gegenteil be-
richtet, aus vornehmem Geschlecht gewesen zu
sein, wie dies Max.-Balb. 2, 7. 7, 1 und Herod.
VII 10, 4. VIII 7, 4. 8, 4 fibereinstimmend be-
zeugt wird; denn als Mitglied des Collegs der
palatinischen Salier (s. u.) musste er Patricier
sein, wenn es auch nicht unmOglich ist, dass er
erst von Septimius Severus unter die Patricier
aufgenommen wurde. Wahrscheinlich ist er ein

0 Verwandter (Sohn?) des Legaten Caelius Calvinus
Nr. 19 ; dass er ein Brader seines Mitkaisers gewesen
sei, ist Erfindung des Orosius (VII 19, 3). Seine
Familie besass betrachtliche Reichtfimer, die er
durch Erbschaften vermehrte (Max.-Balb. 7, 4).

tfber sein Alter aussert sich Zonaras (XII 17),
dem zufolge er mit 60 Jahren getotet wurde (im
J. 238), er ware demnach im J. 178 geboren.
Das lasst sich einigermassen vereinbaren mit dem
Umstand, dass er friihestens im J. 191 unter

3 die palatinischen Salier aufgenommen wurde, Denn
er trat in demselben Jahr in das Collegium ein,

in welchem Cornelius Scipio Orfitus ausschied
(CIL VI 1891), der seinerseits im J. 189 einge-
treten war, wahrend 190 keine Veranderung in
dem Stand der Mitglieder des Collegiums vor sich
ging (CIL VI 1890); und es waren nur ganz
junge Manner, die unter die Salier aufgenommen
wurden. Waddington (Fast. p. 744) nimmt
daher an, dass dieser Eintritt 197 oder 198 er-

) folgte. Jedenfalls stand er zur Zeit seiner Thron-
besteigung, im J. 238, bereits in hoherem Alter
(Herod. VIII 8, 3. 6. 8).

Er konnte auch auf eine verhaltnismassig rfihm-
liche Laufbahn zurfickblicken. Er hatte eine ganze
Reihe von Provinzen verwaltet (Max.-Balb. 7, 2,
wo die Provinzen in absteigender Reihenfolge an-
gefuhrt sind. Herod. VII 10, 4). Zweimal war er
Consul (Max.-Balb. 7, 1. 15, 2. Herod. VII 10,
4. VIH 8, 4), das erstemal Consul suffectus in

) einem unbestimmten Jahr (nach Waddington
a. a. 0. 210 oder 211), dann Consul ordinarius im
J. 213 mit Kaiser Caracalla IIII (Klein Fasti
consulares p. 93). Noch vor der Bekleidung des
ersten Consulats muss er Statthalter von Gallien
{Oallias; fiber den Plural s. Mommsen Herm.
XXV 232, 7), Thracien (vgl. Dumont Melanges
d'arche'ologie et d'epigraphie, reunies par Th. H o-

molle, Paris 1892, 526. D, Kalopothakes De
Thracia prov. Kom., Diss. Leipz. 1893, 48) und
Galatien und Pontus (vgl. G. Perrot De Galatia
prov. Rom., Paris 1867, 53, 1. 121—122; dessen
Ansatz 205—208 ist in etwas spatere Zeit hinab-
zurucken, da Balbinus doch nicht vor 204 die
Praetur bekleidet haben konnte) gewesen sein;

wahrscheinlich schon als Consular hat er Bithynien
verwaltet (s. Brandis Herm. XXXI 168. Per-
rot a. a. 0. 122), wahrend der Proconsulat
von Africa, der ohne Grund gewohnlich in das
J. 221 versetzt wird (s. T is sot Fastes de la
province de l'Afrique

, Paris 1885, 155) und
der von Asien (Waddington a. a. 0.) bestimmt
nach seinem zweiten Consulat, also nach 213
fallen. Dass er Praefectus urbi gewesen sei, ge-
rade so wie sein spaterer Mitkaiser Maximus,
findet sich nur an einer Stelle (Balb.-Max. 15, 2)
und ist jedenfalls ein Irrtum, da ausdrucklich
berichtet wird, dass Maximus sich dem Balbinus
gegeniiber auf die Bekleidung der Stadtpraefectur
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etwas zu gute that (Herod. Vni 8, 4). Sicher

aber ist, dass beide zu den XXviri ex senatus

eonsulto rei publicae curandae (s. CIL XIV 3902
= Dessau 1186) gehflrten (Gord. 10, 1. 22, 1;

Max. 32, 3). Als die Nachricht von dem Tode-

der beiden Gordiane in Rom bekannt wurde, wahlte

der Senat aus der Zahl dieser Zwanzigercommis-

sion, die wahrscheinlich schon unter den beiden

Gordianen eingesetzt worden war (Gord. 10, 1. 2

klaren. So erklart es sich, dass auf einer kleinasia-

tischen Inschrift die Namen des Balbinus und Maxi-

mus aus Versehen eradiert worden sind (Momm-
sen zu CIL III Suppl. 6953). In Bezug auf den

Namen des Kaisers Balbinus finden sich bei den

Schriftstellern mannigfache Irrungen ; so ist durch

Vermengung mit dem Namen seines Mitkaisers ent-

standen der Name Clodius Balbinus (Gord. 10, 1.

22, 1 ; nach einigen Hss. auch Max. 20, 1). Eben-

14, 3. 4. 22, 1, hingegen Max. 32, 3; Zosimus 10 so unrichtig ist Caecilius Balbinus (Vict. Caesares

Bestatigung I 14, 2, hat hier weniger zu bedeuten;

vgl. Mommsen St.-R. 113 708,3. Klebs Pro-

sopogr. imp. Rom. I 260), ausser Balbinus noch

einen zweiten Kaiser, den M. Clodius Pupien(i)us

Maximus, und drfickte dadurch, wenn auch nur vor-

tibergehend, die Rttckkehr zu altrepublicanischen

Principien aus (Max.-Balb. 1. 2; Max. 20, 2; Gord.

22, 1. Herod. VH 10, 2; vgl. Mommsen St.-R.

DI3 708. 1108). Das Princip der Collegialitat

26, 7. 27, 6) und Albinus (Eusebios-Hieronymus

chronicon a. Abr. 2256 = Cassiodori chronicon

a. a. 0. lord. Rom. 282. Zonar. XII 16; hingegen

wird XII 17 von P. Balbinus als einem ganz

andern Kaiser gesproehen).

b) Alsbald zeigte sich die wahre Stimmung
des Volkes. Denn nachdem die neuen Kaiser un-

mittelbar nach der Senatssitzung sich in den Iup-

pitertempel auf dem Capitol begeben hatten, um
ging so weit, dass beide zugleich Pontifices maximi 20 zu opfern, strOmten unruhige Menschenmassen von

1... j-_ T_„i.-:fi.._ alien Seiten herbei, um die Zugange zum Capitol

zu versperren. Diese und die folgenden Unruhen

in Rom sind bei Herodian im allgemeinen deut-

lich und richtig erzahlt, wahrend Iulius Capito-

linus mehrere Berichte vermengt und so Scenen

aus dieser Erhebung in die Erzahlung der spate-

ren Unruhen hineintragt, hingegen in einigen

Einzelheiten genauer und verlasslicher ist (vgl.

Dandliker 268—270); die iibrigen Schriftsteller

wurden, wie dies die Miinzen und Inschriften

zeigen; vgl. auch Max.-Balb. 8, 1. Die Senats-

sitzung, in welcher diese Wahl erfolgte, fand im
Tempel der Concordia statt (Max.-Balb. 1, 1.

Herod. VII 10, 2f. irrt, wenn er sagt, es sei eine

geheime Sitzung im Iuppitertempel auf dem Capitol

gewesen). Iulius Capitolinus giebt das unrichtige

Datum des 9. Juli an; letzteres ist unmOglich, weil

den alexandrinischen Miinzen zufolge Gordian III

spatestens am 28. August 238 Alleinherrscher ge- 30 lassen uns teils ganz im Stich, teils sind sie, wie

worden war (Mionnet VI p. 409—416. Sallet
Alex. Miinz. 59. Poole Catalogue p. 241—247),
wahrend die Regierung der beiden Senatskaiser

nach dem Ansatz des Chronographen vom J. 354
(Mommsen Chron. min. I 147) 99 Tage dauerte,

'ihre Wahl also spatestens auf den 21. Mai zu

setzen ist. Aber auch die sonstigen chronologi-

schen Angaben, die uns zur Verffigung stehen,

widersprechen einander; den Versuch diese ver-

Zosimus und Zonaras, nur geeignet, die Sache

noch mehr zu verwirren. Der eigentliche Sach-

verhalt scheint folgender zu sein. Die Leute

waren hauptsachlich auf Maximus erbittert, der

sich wahrend seiner Stadtpraefectur verhasst und

gefurchtet gemacht hatte (Max.-Balb. 8, 2. 6, 5.

Herod. VII 10, 5f.). Zugleich zeigten sich im Volke

dynastische Regungen, und es verlangte die Erhe-

bung des Enkels des alteren Gordian (Max.-Balb.

wickelte Frage zu lflsen, hat zuletzt P. v. Rohden 40 8, 3. Herod. VII 10, 6). Erst als die Begleiter der

unternommen (s. Bd. I S. 2622ff., wo auch die

anderen Ansatze zusammengestellt sind).

III. Regierung.
a) Name und Titel: imp. Caes. D. Caelius

Calvinus Balbinus Pius Felix Augustus, ponti-

fex maximus, tribunieia potestate, pater patriae,

consul II, proconsul. Der Name ist vollstandig

erhalten auf den africanischen Inschriften (CIL

VH! 10342. 10365. Ephem. epigr. VH 660), ferner

Kaiser den jungen Gordian hoiten und ihn, auf

die Schultern erhoben, der Menge zeigten (Max.-

Balb. 9, 4. 5, aber in andenn Zusammenhang
erzahlt. Herod. VII 10, 7-9; vgl. Max.-Balb.

15, 6), stand diese von ihrer drohenden Haltung

ab, und die Kaiser konnten ungehindert in den

Palast einziehen. Noch am selben Tage wurde

Gordianus zum Caesar ausgerufen (Max. 20, 2;

Gord. 22, 2—3; Max.-Balb. 3, 3—5. 8, 3. 16, 6.

auf einem Papyrus (Mitteilungen aus der Samm- 50 Herod. VII 10, 9; vgl. Gord. 19, 9; unrichtig ist,

' ' " " ' dass die Erhebung des jungen Gordian gleich-

zeitig mit der seines Grossvaters und Oheims er-

folgt sei, Max. 16, 7).

Eine der ersten Regierungshandlungen der

beiden Kaiser war die Consecration der zwei Gor-

diane (Gord. 16, 4; Max.-Balb. 4, 1—3; die hier

geausserten Zweifel werden durch die Inschriften

beseitigt; vgl. v. Sallet Ztschr. f. Numism. VII

239f.). Hierauf wurde Vettius Sabinus zum Prae-

Alex. Munz. 59. Eckhel VII 307). Die Angabe 60 fectus urbi, Pinarius Valens zum Praefectus prae

lung der Papyrus Erzherzog Rainer II/III 23)

und auf einer Mfinze aus Amisos in Pontus (Sal-

let Alex. Mfinz. 59, 184); die iibrigen Miinzen

geben nur die Namen D. Caelius Balbinus; be-

merkenswert ist die Umschrift einer alexandrini-

schen Mfinze: AfvzoxQarcogJ K(aioagJ Aex(ifio;J

K(aihoi)
,
Av(tu>vios'i) BaJ.flTvog ZefSfaoros), wobei

AX wohl auf einen Irrtum zurfickzuffihren ist

(Mommsen Ztschr. f. Numism. VIII 26. Sallet

proconsul findet sich nicht auf den Miinzen.

Ahdrerseits kommt der Titel patres senatus nur

auf Mfinzen, sowohl des Balbinus wie des Maxi-

mus vor (Eckhel VII 306. Cohen V 10. 16).

Bei der im J. 238 herrschenden Verwirrung und

bei dem wiederholten Wechsel von Erhebung und
Sturz der Kaiser war man in den Provinzen nicht

immer fiber den jeweilig anerkannten Kaiser im

torio ernannt (Max.-Balb. 4, 4 ; vgl. 5, 5). Nach-

dem noch dem Volke prachtige Spiele (Max.-Balb.

8, 4) nebst einem ansehnlichen Congiarium (Chrono-

graph, vom J. 354, a. a. O. ; auch Mfinzen mit der

Aufschrift Liberalitas Augustorum, Eckhel VII

306. Cohen V 9f. 15f., weisen darauf hin) ge-

geben worden waren, schritt man zur Teilung der

Regierungsaufgaben. Entsprechend der Person-
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lichkeit der beiden Herrscher wurde Maximus
ausersehen, gegen Maximin zu ziehen, wahrend
Balbinus in Rom blieb (Max.-Balb. 8, 4: Max
20, 6. Herod. VII 12, 1).

Nach dem Abmarsch des Maxinms kam es in
Rom zu blutigen Kampfen, welche der schwache
Kaiser Balbinus vergebens zu unterdriicken be-
mtiht war. Diesmal war es eine Erhebung der
Praetorianer gegen das Volk und den Senat, ver-
anlasst durch den Ubermut zweier Senatoren. Als ]

sich namlich einige Veteranen der Praetorianer,
die von Maximus in Rom gelassen wurden (Max.-
Balb. 8, 4. 9, 1), wahrend einer Senatssitzung aus
Neugier bis in die Mitte des Versammlungssaales
yorwagten, wurden sie, die Unbewaffneten (ygl.
Lohrer a. a. 0. 22), von dem Consularen Galli-
canus und dem Praetorier Maecenas erdolcht (Max.
20, 6; Gord. 22, 8f.; Max.-Balb. 9, 2. Herod.
^j1 U> 1—4; wie eng sich Iulius Capitolinus in
seiner Erzahlung an Herodian anschliesst, mag 1

man unter anderm auch aus dem Missverstandnis
oreaTVYtx6g [Herod. VII 11, 3] = dux [Gord. 22, 8]
anstatt praetorius ersehen; vgl. Mommsen Herm.
XXV 237, 1), worauf die ubrigen Praetorianer in
ihr Lager fliichteten. Es fand nun eine regel-
rechte Belagerung der Praetorianer durch das
von den Senatoren aufgehetzte Volk statt, dem
man Gladiatoren beigesellte; aber bei einem Aus-
fall richteten die Praetorianer namentlich unter
diesen ein Blutbad an und zogen sich dann wieder i

zurfick (Herod. VH 11, 5—9). Mit erneuerter
Heftigkeit wurde die Belagerung fortgesetzt; Bal-
binus nahm in seiner Hiilflosigkeit zu Bitten und
Versprechungen seine Zuflucht, aber ohne Erfolg,
der Kampf wiitete nur umso arger (Herod. VII
12, 2-3. Max.-Balb. 9, 2. 10, 5), und Balbinus
genet sogar personlich in Gefahr (Max.-Balb. 9,
2—3). Als endlich die Belagerer nach langen
fruchtlosen Anstrengungen die in die Castra prae-
toria fuhrenden Wasserleitungsrohre abschnitten, 4
machten die Praetorianer in ihrer Verzweiflung
einen zweiten, weit heftigeren Ausfall; es kam
zu emera erbitterten Strassenkampf, in welchem
angeblich ein grosser Teil der Stadt verbrannte
und viele Menschen umkamen (Herod. VII 12 3
-7. Max.-Balb. 9, 2. 10, 6-8; Max. 20, 6. Vict.
Caes. 27, 2; der Chronogr. vom J. 354, a. a. O.
verzeichnet diesen Kampf unter der Regierung
Maximins, was insofern richtig ist, als dieser da-
mals wahrscheinlich noch nicht gefallen war). 5

Wahrend so der Bflrgerkrieg in Rom grosse
verluste zur Folge hatte, wurde der gefahrlichste
Feind Maximin fast ohne Blutvergiessen beseitigt.
Obgleich namlich der Senat die umfassendsten
Verteidigungsniassregeln in ganz Italien getroffen
(Max. 23, 2. 3; Max.-Balb. 10, 1-3. Herod. VIII 5,
4—5) und starke Aushebungen vorgenommen hatte
(Herod. VII 12, 1), kam Maximas mit dem so ge-
bildeten Heere, dem sich germanische Hulfstruppen
freiwillig zugesellten (Herod. VIII 6, 6; vgl. Max.
24, 5), nicht in den Kampf, denn in Ravenna
wurde ihm der Pall Maximins gemeldet (Herod.
]III 6, 6. Max. 24, 5; vgl. Max.-Balb. 11, lj,

dessen Marsch nach Italien vor den Mauern Aqui-
leias ein Ende gefunden hatte (Herod. VIII 1—5
Max. 21-23; Max.-Balb. 11, 1-3. 12,2. Eutrop.
IX 1. Vict. Caes. 27, 4; epit. 25, 2. Zosim. I 15.
Zonar. XII 16). Nachdem Maximus der Sicher-

heit halber noch bis Aquileia gezogen war (Max -

Balb. 12, 3. Herod. VIII 7, 1), trat er den Biick-
marsch nach Rom an, wo die Nachricht vom Tod
der beiden Maximine ungeheuren Jubel erregte
(Max. 24,6. 25. Herod. VIH 6, 7-9); besonders
dem angsthchen Balbinus war damit ein schwerer
Stein vom Herzen gefallen (Max. 24, 7; Max. -Balb.
11, 4-7. Herod. VIII 6, 9). Maximus wurde
iiberall auf seinem Wege von Deputationen der
Stadte begrusst und zu dem Siege begliickwunscht
(Herod. VIII 7, 1); selbst das Heer Maximins schloss
sich diesen Gliickwunschen an, aber hier war diese
Stimmung nur erheuchelt, und trotz der Amnestie-
versprechungen des Maximus blieb es den beiden
Senatskaisem flbel gesinnt (Max.-Balb. 12, 7—9
Herod. VIH 7, 2—6; vgl. 6, 1). Das Heer wurde
tibrigens entlassen, und Maximus behielt nur die
Praetorianer und die germanischen Hulfstruppen
bei sich (Herod. VIII 7, 7—8; irrig ist Max. 24, 6,

10 da die Germanen spater wirklich in Rom sindj.
Der Senat decretierte ihm fur den unblutigen
Sieg iiberschwengliche Ehren und sprach den
Kaisern den Dank aus (Max. 26; Max.-Balb. 12,
4. 9. 13, 1. 3); Miinzen mit der Aufschrift Victoria
Augg. wurden gepragt (Cohen V 12. 18).

Nun begann die geordnete Regierung der bei-
den Kaiser, recht eigentlich eine Senatsherrschaft
(Max.-Balb. 13, 4. Herod. VIII 8, 1. Zonar. XI[
17) ;

auch die auswartige Politik wurde geregelt,
Oindem Balbinus gegen die Gothen, welche die
Stadt Istros in Moesia inferior zerstort hatten
(Max.-Balb. 16, 3), Maximus gegen die Parther
Ziehen sollte (Max.-Balb. 13, 5). Aber die an-
fangliche Eintracht, von der zahlreiche Miinzen
mit den Bezeichnungen amor mutuus Augg., ea-
ritas mutua Augg., fides mutua Augg., pietas
mutua Augg., concordia Augg. und der Darstel-
lung von verschlungenen Handen Zeugnis ablegen
sollen (Eckhel VII 305f. Cohen V2 8. 11. 15.

) 16), schwand bald. Der erste Anlass dazu war die
Eifersucht des Balbinus auf die dem Maximus
erwiesenen Ehren (Max.-Balb. 12, 5); bald war
der Zwiespalt, obwohl verborgen gehalten, kein
Geheimnis mehr (Max.-Balb. 14, 1. Herod. VIII
8, 4). Darauf rechneten nun die Praetorianer, wohl
hauptsachlich die mit Maximin ins Feld gezogen
und mit Maximus nach Rom zuruckgekehrt waren,
als sie den Entschluss fassten, die Kaiser' zu er-
morden. War ihre Stimmung von Anfang an far

t die Senatskaiser ungunstig gewesen, so wurde sie

es noch mehr durch die far die Truppen Maxi-
mins beleidigenden Acclamationen des Senats (Max.-
Balb. 12, 9. 18, 1—3). Als eines Tages der
grosste Teil der Hofleute und Garden scenischen
Spielen beiwohnte, benutzten die erbitterten Prae-
torianer den Augenblick, in welchem die ger-
manischen Leibwachter urn Balbinus waren (doch
nicht in dessen unmittelbarer Nahe, s. u.), und
drangen in den Teil des Palastes ein, wo Maxi-
)mus wohnte; vergebens bat dieser Balbinus, ihm
die Germanen zu Hulfe zu schicken, aus Argwohn
verweigerte Balbinus diese Bitte (Max.-Balb. 14,
2-4. Herod. VHI 8, 3. 5); so wurden, da die
Germanen auch fur Balbinus zu spat kamen, beide
nach grausamen Misshandlungen getetet (Max.-
Balb. 14, 5. 6; Gord. 22, 5. Herod. VIII 8, 6.

Zonar. XII 17. Vict. Caes. 27, 6 ; Epit. 26. Eutrop.
IX 2, 2 = Euseb.-Hieron. chron. a. Abr. 2256 =
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Cassiod. a. a. 0. = Oros. VII 19, 3. Polem. Silv.

Mommsen Chron. min. I 521; wenn lord. Rom.
282 sagt, dass sie durch Gordian umkamen, so

hat diese Nachricht gar nichts zu bedeuten). Ihre

Regierung hatte 99 Tage gedauert (Chronogr. vom
J. 354 a. a. 0.; die abgerundete Zahl von drei

Monaten giebt Zonar. XII 17. Chron. Pasch. 501
Dind., die andere Version bei Zonaras, 22 Tage,

die auch Glykas, bei Migne LVIII 459 hat, be-

ruht auf Verwechslung mit den Gordianen; vgl.

Borghesi Oeuvres V 485).

c) Balbinus war von Haus aus eine angstliche

Natur von geringer Energie (Max. 20, 6. 24, 7;

Max.-Balb. 9, 2. 11, 5—7. Herod. VHI 6, 9), aber

durch Einfachheit und Reinheit der Sitten immer-
hin eine achtungswurdige Gestalt (Max. 20, 1;

Max.-Balb. 2, 7. 7, 2. Herod. VII 10, 4); dabei

wird seine Herzensgiite geriihmt und in Gegen-
satz gestellt zur Strenge und Eestigkeit seines

Mitkaisers (Max.-Balb. 7, 7. 15, 1). Balbinus

hatte sich auch in der Beredsamkeit und in der

Dichtkunst hervorgethan (Max.-Balb. 7, 5 ;
vgl. 2, 7).

Den Tod hat er nach dem Bericht des Dexippus
(Max.-Balb. 16, 4) standhaft ertragen.

21) C. Caelius Censorinus s. Censorinus.
22) Caelius Cursor, rCmischer Ritter, im J. 21

n. Chr. wegen falscher Anklage des Majestats-

verbrechens gegen den Praetor Magius Caecilianus

bestraft, Tac. ann. Ill 37. " [Stein.]

23) Caelius Felix, Consul (suffectus in unbe-

kanntem Jahre), nach dem Sturze Cleanders (189
n. Chr.) auf Commodus Befehl getOtet, Hist. Aug.
Comm. 7, 6.

24) Q. Caelius Flavianus, c(larissimus) v(ir),

Patron von Canusium im J. 223 n. Chr. (CIL IX
338, 1, 19).

25) M. Caelius Flavus Proculus, decemvir
stlitibus iudicandis, tribunus latielavius legfio-

nisj XX. V(aleriae) Vfictricis) , sevir turmae
equitum Romanor(um), quaestor, tribunus plebis

candidatus, praetor candidatus, curator ret pub-
licae Aquinatium (Grabschrift CIL XI 3883 Ca-

pena). [Groag.]

26) Caelius Floras, Procurator Augusti von

Lycia Pamphylia unter Hadrian, jedenfalls vor 129.

Inschrift des Opramoas in Rhodiapolis, Reisen im
siidwestlichen Kleinasien II 83, Col. Ill A. B. IV

;

vgl. S. 124. 126. 132f. [Stein.]

27) M. Caelius Iulianus
,

tr(ibunus) IfatiJ-

c(lavius) der legio XIII. Oemina (CIL in 995
Apulum). Ein Caelius Iulianus c(larissimus)

v(ir) CIL XV 475.

28) Caelius . . illianus Maximus, [cur(atorJ]

aed(ium) sacr(arum) [et op(erum)] pu[b(lico-

rum)] im J. 159 n. Chr. (CIL VI 857).

29) Caelius Oneratus, Legat von Thrakien
unter Septimius Severus (Mflnze von Philippopolis,

Catalogue of Greek coins in the British Museum,
Thrace p. 237 nr. 27 a). Darnach ist die Lesart

T. Aelius Oneratus oder Neratius (s. o. Aelius
Nr. 95) auf Miinzen von Pautalia (Mionnet
Suppl. n 376 nr. 1025-1028) irrig. Vgl. Klebs
Prosopogr. imp. Rom. I 261 nr. 109.

30) P. Caelius Optatus, Legat von Numidien
(CIL VIII 2736 Lambaesis; SuppL 17958 Me-
na'a) im J. 166 n. Chr. (CIL VIII Suppl. 18067
castra Lambaesitana). Freund des Rhetors M.
Cornelius Fronto (Fronto ad amic. I 9 p. 180 N.).

31) L. Caelius Plautius Catullinus, cflarissi-

mus) v(ir) , tribunicius , Curator von Sufetula.

Als solchem wurde ihm in Sufetula eine Statue

gesetzt (CIL VHI Suppl. 11332). [Groag.]

32) Caelius Pollio, bei Dio bios TlolXiwv ge-

nannt, praefeetus {casirorum'i) im Castell Gor-

,
neae, beging im J. 51 n. Chr., von dem Iberer-

kOnig Pharasmanes und dessen Sohn Radamistus
bestochen, an dem Bruder des ersteren, dem Konig

10 Mithridates von Armenlen, einen Verrat, indem er

diesen, der sich zu ihm gefluchtet hatte, auslieferte

(Tac. ann. XII 45. 46). Drei Jahre spater wurde
er, wie es scheint, durch den (spateren?) Praefee-

tus vigilum Laelianus im Commando ersetzt, Dio

LXI 6, 6. [Stein.]

88) C. Caelius Rufus, Consul des J. 17 n. Chr.

Wahrend die meisten Inschriften und auch Ta-

citus (ann. II 41) ihn Caelius nennen, heisst er

CIL XI 1356 C. Caeeilius, Dio LVH 17, 1 Tdto?

VOKcuxihog und Dio ind. 1. LVII T. Kaixlhog T.

vl. Nexais r) 'Povipog. Daraus hat Nipperdey
(zu Tac. ann. II 41) geschlossen, dass der voile

Name des Mannes C. Caeeilius Metellus Nepos
Caelius Rufus oder C. Caelius Rufus Caeeilius

Metellus Nepos gelautet habe ; eine Annahme, die

wenig Wahrscheinlichkeit fur sich hat (vgl. Klebs
Prosopogr. imp. Rom. I 261 nr. 112). Praetor

(aerarii) im J. 13 n. Chr. (CIL VI 1496 = 12

p. 74 , wo allerdings nur . . . lius Rufus vom
30 Namen erhalten ist). Consul ordinarius im J. 17

n. Chr. mit L. Pomponius Flaccus (CIL 12 p. 70

fasti Arvalium; P p. 72 = X 6639 fasti Antiates;

12 p. 73 = XI 1356 fasti Lunenses; 12 p. 73 =
VI 10051. 12 p. 74 = VI 1496. Tac. ann. H 41.

Dio LVH 17. Dio ind. 1. LVII). Aedil von Tus-

culum mit C. Caninius Rebilus (C. Caelius C. f.

Rufus CIL XIV 2622). [Groag.]

34) M. Caelius Rufus, Vater von Nr. 35,

stammte aus einem Municipium (Cic. Cael. 5), war
40 rOmischer Ritter (ebd. 3f.) und hatte unter andern

Besitzungen auch solche in Africa (ebd. 73). So-

wohl er selist, wie seine Frau waren schon sehr

bejahrt, als ihr .einziger Sohn im J. 698 = 56

vor Gericht stand (ebd. 3f. 79); vgl. Wiesch-
holter De M. Caelio Rufo oratore 3.

35) M. Caelius Rufus, Sohn von Nr. 34. Sowohl
die Zeit wie der Ort seiner Geburt sind fraglich.

Die Angabe des Plin. n. h. VII 165: C. Mario Cn.

Carbone III cos. a. d. V. kal. Iunias (28. Mai 672

50 = 82) M. Caelius [Hss. Caeeilius] Rufus et C.

Licinius Calvus eadem die geniti sunt, oratores

quidem ambo, sed tarn dispart eventu ist von

Nipperdey (Rh. Mus. XIX 289ff. = Opusc.

298ff.; vgl. Mommsen St.-R. I 570, 3) als falsch

nachgewiesen worden, weil sie sich vor allem

nicht mit der Amterlaufbahn des C. vertragt.

C. muss alter gewesen sein, aber es lasst sich

nicht mit Sicherheit feststellen, wie der Fehler

entstanden ist, und ob das Geburtsjahr L. Cinna
60 III Cn. Carbone cos. 669 = 85 (Nipperdey.

Wieschholter 5f.) oder ein fruheres ist (666
= 88 nach Wegehaupt 5). Die Vermutungen
uber die Heimat des C. sind angekniipft an die

Wiederherstellung des verdorbenen Wortes bei

Cic. Cael. 5: nam quod est obiectum munici-

pibus esse adoleseentem mm probatum suis, ne-

mini unquam praesenti f praetoriani maiores

honores habuerunt, quam absenti M. Caelio,
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-doch ist es fraglicb, ob in praetoriani tiberhaupt
der Name des Municipiums steckt (vgl. Har-
necker Wochenschr. f. klass. Philol. Ill 1099).
Immerhin kann zu Gunsten der sich sachlich
empfehlenden Conjectur Baiters (Cicero ed.

Orelli 2 II 1451), wonach C. aus Tusculum stam-
men wurde, der Umstand angefiihrt werden, dass
dort Caelii zu den angesehensten Familien ge-
horen (CIL XIV 2624. 2627) und namentlich ein
Caelius Rufus in augustischer Zeit ein munici-
pales Ehrenamt bekleidete (Nr. 33), wahrend sonst
ein Caelius Rufus nur auf einer verdachtigen und
jedenfalls spaten Inschrift aus Aeclanura vorkommt
(CIL IX 1238). C. wurde von seinem Vater streng
erzogen und bald nach Anlegung der Toga virilis

zu M. Crassus und Cicero gebracht, um sich
unter ihrer Anleitung besonders in der Bered-
samkeit auszubilden (Cic. Cael. 9. 12. 39, danach
Quintil. inst. or. XII 11, 6). Mit Cicero stand
er im J. 688 = 66 schon seit einiger Zeit in

'

Beziehung und blieb im Verkehr mit ihm (Cic.

10), bis er sich 691 = 63 dem Catilina naherte
(Cic. 10— 14). Es scheint richtig zu sein, dass
er sich dabei nicht ernstlich compromittierte (Cic.

15), aber dennoch hielt er es wahrscheinlich fur
angemessen, auf einige Zeit aus Rom zu ver-

schwinden, und begleitete daher 692 = 62 den
Proconsul Q. Pompeius nach Africa, wo auch sein
Vater Besitzungen hatte (Cic. 73; vgl. Schwabe
Quaest. Catull. 65. Wieschholter 13). Nach [

seiner Ruckkehr trat er Anfang 695 = 59 mit
zwei Genossen erfolgreich als Anklager gegen C.
Antonius auf (Cic. 18. 47. 74. 78. Schol. Bob.
Place, p. 229 ; Vatin. p. 321 Or.; Fragmente seiner
Anklagerede bei Quintil. irist. or. IV 2, 123f.
IX 3, 58; vgl. o. Bd. I S. 2580ff.). Er nahm sich
damals eine eigene Wohnung auf dem Palatin
in einem dem P. Clodius gehflrigen Hause, weil
er mit dessen Schwester ein Liebesverhaltnis an-
geknupft hatte (Cic. 17f.), und machte sich durch4
sein ausgelassenes und wiistes Leben sehr ver-
rufen (Cic. 19. 20. 25. 27—30). Clodk war ihres
bisherigen Geliebten Catull uberdriissig, als sie

ihre Gunst dem C. zuwandte (Cic. 36f.), und der
Verschmahte griff nun diesen aufs heftigste an.
Denn ohne jeden Zweifel ist unser C. der Rufus,
dem der Dichter (c. 77) vorwirft, er habe ihre
alte Preundschaft verraten und ihm das Herz
der Geliebten gestohlen, und derselbe Rufus. der
c. 69 mit giftigem Spott verfolgt wird, wahrend 5
die Beziehung anderer Gedichte wie c. 59 und
71 unsicher bleibt. Dagegen wird meistens (z. B.
von Wegehaupt 9, 3. Wieschholter 17f.)

der in c. 58 und 100 genannte Caelius von ihm
unterschieden, und wo die Identitat angenommen
worden ist (besonders von F. Scholl Jahrb f

Phil. CXXI 483ff.
;
nur fur den C. in c. 58 neuer-

dings von Fenner Quaest. Catull. [Barmen 1896]
21), bleiben meistens die Beweisgrfinde unbe-
friedigend. Der Anstoss, dass der C. in c. 100 6'

in Verona erscheint, wo allerdings spater Caelii
vorkommen (CIL V 3441, 2. 3570. 3689 ; ebenda
der ganz seltene Name Auffilenus 3506. 3507,
vgl. 4008. 4129), kann auf verschiedene Weise
geboben werden (vgl. Scholia. O. Bah r ens
Commentar. Catull. 587), und das ganze Gedicht
ist voll der boshaftesten Ironie gegen den falschen
Freund, der unnatiirlichen Lastern frOhnt, was

alles sehr gut auf M. Caelius Rufus passt. In c. 58
wendet sich dann Catull an ihn, weil beide schliess-

lich dieselben Erfahrungen mit der Geliebten ge-
macht haben und sich nun, auch ohne dass ihre
alte Freundschaft wiederhergestellt ware, gemein-
sam darfiber freuen konnten, wie die Treulose
von Stufe zu Stufe sinkt. Obgleich Cicero be-
hauptet, der Stadtklatsch habe sich in der Aus-
malung des Verhaltnisses zwischen C. und Clodia,

0 die nur eine feile Strassendirne sei, gefallen (30.
48—50. 75), so lasst er doch manches ahnen,
wenn er sagt (35) : aocusatores quidem libidines,
amoves, adulteria, Baias, aetas, eonvivia, eomis-
sationes, cantus, symplionias, tvamigia iaetant,
und obgleich er angiebt, 0. habe sich bald von
diesen Fesseln befreit (75), so mflssen die Be-
ziehungen doch etwa zwei Jahre hindurch gewahrt
haben (vgl. Schwabe a. O. 66f.). Ende 697 =
57 erhob C. eine Anklage de ambitu gegen L. Sem-

0 pronius Atratinus und bereitete nach dessen Frei-
sprechung eine neue Klage vor, als ihn selbst
der Sohn des Atratinus vor Gericht lud (Cic. 1.

76. 78, vgl. 16. 45). Mit Atratinus erschienen
als Klager C. Herennius Balbus und P. Clodius,
aber hinter ihnen stand Clodia, die den C. nach
dem wohl von ihm ausgegangenen Abbruch ihrer
Beziehungen grimmig hasste. Die Verhandlung
fand in den ersten Tagen des Aprils 698 = 56
statt (Schwabe a. 0. 63 Anm. Wegehaupt

0 10. Wieschholter 26f.). Es scheint, dass auch
die Beteiligung an Wahlumtrieben zu den An-
klagopunkten gehCrte, und zwar an solchen zu
Gunsten des L. Calpurnius Bestia, der damals
deswegen vor Gericht stand (Cic. 16, vgl. 26. 30).
C. verteidigte sich selbst (Cic. 45. Quintil. inst.

or. VIII 6, 53 vgl. I 5, 61. XI 1, 51. Suet. rhet.

2), als zweiter sprach fur ihn M. Crassus de
seditionibus Neapolitanis , de Alexandrinorum
pulsatione Puteolana, de bonis Pallas (Cic. 23)
)und als dritter Cicero in der erhaltenen Rede.
Er ging besonders auf die Behauptungen der
Gegner ein, C. habe die Ermordung des alexan-
drinischen Gesandten Dio veranlasst und sich von
Clodia fur diesen Zweck Geld geben lassen (23—25. 30. 51—55), und er habe dann, nachdem
der Bruch mit Clodia erfolgt war, ihr mit Gift
nach dem Leben getrachtet (30. 56—69), aber
seine Rede erregt durch ihre Angriffe und Sitten-

schilderungen mehr Interesse als durch die sach-
)liche Verteidigung (vgl. Quintil. inst. or. IV 2,

27). Die Feindschaft des C. mit P. Clodius und
Clodia dauerte nach seiner Freisprechung fort,

denn im J. 700 = 54 sah er sich aufs neue durch
eine von ihnen angestiftete Klage bedroht, die
aber nicht zur Ausfiihrung gekommen zu sein
scheint (Cic. ad Q. fr. II 13, 2). Es war daher
naturlich, dass er als Volkstribun im J. 702 = 52— fiber seine Verwaltung der Quaestur ist nichts
bekannt — anf jede Weise den Morder des Clo-
dius, Milo, zu unterstutzen suchte, indem er ihm
Gelegenheit gab, sich in einer Volksversammlung
zu verteidigen, und dabei selbst fur ihn sprach
(Cic. Mil. 91; Brut. 273. Ascon. Milon. p. 29.

App. b. c. II 22), indem er Anderungen in dem
Processverfahren zu Gunsten Milos vorschlug (Ascon.
Milon. p. 30. 31), dessen Sclaven in Schutz nahm
(ebd. 32), spater nach der Verurteilung des Mor-
ders dessen Genossen M. Saufeius verteidigte
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/'ebd. 48) und sich seiner VermOgensverhaltnisse

annahm (Cic. ad fam. VIII 3, 2). Von Cicero liess

er sich fur die FOrderung der Plane Caesars ge-

winnen, der mit Unterstfitzung samtlicher Volks-

tribunen danach strebte, sich abwesend um das

Consulat bewerben zu diirfen (Cic. ad Att. VII 1, 4).

Anfang 703 = 51 klagte C. nach Niederlegung

des Tribunates seinen bisherigen Amtsgenossen

Q. Pompeius Rufus de vi an, weil er jene fur

Milo abgehaltene Volksversammlung gewaltsam
'

gestort hatte; er erreichte seine Verurteilung,

aber als Pompeius darauf durch die Habsucht

seiner Mutter in grosse Not geriet, verhalf er

selbst ihm zu seinem Rechte (Val. Max. IV 2, 7.

Cic. ad fam. VIII 1, 4). Da Pompeius in Baiae

lebte, hatte vielleicht diese Angelegenheit den

C. dorthin gefiihrt, denn im Fruhjahr war er in

Cumae und sprach dort noch einmal Cicero, der auf

der Reise in seine Provinz Kilikien war (ad fam.

VIII 1, 2). Dieser hatte ihn gebeten, ihn selbst

'

wahrend seiner Abwesenheit liber alle wichtigeren

Ereignisse in Rom auf dem Laufenden zu er-

halten, und C. liess nicht nur durch einen Sclaven

oder Freigelassenen Chrestus Neuigkeiten sam-

meln und berichten (ad fam. VIII 1, If. II 8, 1),

sondern erfiillte auch selbst die Bitte des Freundes.

Seine Briefe bilden das VIII. Buch der ep. ad

fam., die Antworten Ciceros ebd. II 8—16; ein-

zelne sind verloren. Die chronologische Reihen-

folge ist leicht ersichtlich. Im J. 703 = 51:

schrieb C. vom Ende Mai an VIII 1. 2. 3. 4. 5.

9. 8. 10 und Cicero II 8. 9. 10, im J. 704 = 50 bis

gegen Ende September Caelius VIII 6. 11. 7. 13.

12. 14 und Cicero II 14. 11. 13. 12. 15 (vgl.

Wieschholter 32—38. 40—45. O. E. Schmidt
Briefwechsel des Cicero [Leipzig 1893] 74f. 79.

83. 86—88). Mitteilungen iiber das aussere Leben

des C. sind darin verhaltnismassig sparlich. Er
bewarb sich um die Aedilitat (VIII 2, 2. 3, 1.

4, 3) und wurde Ende August 703 = 51 mit

M. Octavius gewahlt (VIII 9, 1. II 9, Iff.; Brut. 273).

Schon vorher hatte er Cicero gebeten, ihm in

Kilikien fax seine Spiele Panther zu verschaffen,

und kam auf diese Bitte immer wieder zuriick

(Vm 2, 2. 4, 5. 9, 3. 8, 10. 6, 4), obgleich der

Freund sie recht lastig fand und mit einem Witz

abfertigte (U 11, 2, daraus Plut. Cic. 36, 3. Cic.

ad Att. V 21, 5). Eine andere Bitte des C, die

Schuldverschreibung eines gewissen Sittius be-

treffend, die in der Provinz einzutreiben war, hat

Cicero nach wiederholtem Drangen (VIII 2, 2.

4, 5. 9, 3. 8, 10) anscheinend schliesslich erfullt

(VIII 11, 1), wahrend er die Zumutung, noch

andere Mittel fiir die Spiele des C. aufzubringen,

argerlich ablehnte (ad Att. VI 1, 21). Gelegent-

lich empfahl einer dem andern einen Freund (II

14. Val. Max. V 3, 4), und C, der an manchen

Processen lebhaften Anteil nahm (VIII 8, 1) , ver-

wandte sich bei Cicero besonders eifrig fur dessen

Vorganger in der kilikischen Statthalterschaft Ap.

Claudius, der Anfang 704 = 50 von dem Ver-

lobten Tullias Dolabella angeklagt wurde und

Ciceros Gegnerschaft furchtete (VLTI 6, If. 6, 5.

II 13, 2,1 III 10, 5. VUI 12, 1). Von seiner

amtlichen Thatigkeit als Aedil in diesem Jahre

meldet C. nur, dass er gegen Missbrauche in der

Benutzung der ihm unterstehenden Wasserleitungen

einschritt (Ende Februar VIII 6, 4; vgl. Frontin.

de aqu. II 76), und im Senat wirkte er fiir die

Bewilligung von Supplicationen zu Ciceros Ehren

(VIII 11, If. II 15, 1), aber mehr persOnliche

Nachrichten enthalt nur sein Brief vom 20. Sep-

tember, VIII 12. Er gab damals seine Spiele,

fur die ihm Curio wilde Tiere zur Verfugung ge-

stellt hatte (VIII 9, 3. 8, 10), und geriet in ein

ernstes Zerwurfhis mit Ap. Claudius. Er meinte

sich diesen durch seine Unterstiitzungen zu hOch-

stem Dank verpflichtet zu haben, aber Appius,

der damals mit L. Piso Censor war, schlug nicht

nur seine Bitte um Geld ab, sondem bereitete

ihm im Bunde mit L. Domitius verschiedene Nach-
stellungen. Als C. gegen eine Riige des Censors

bei dessen Amtsgenossen Schutz fand, veranlasste

jener den Servius Pola, eine gewiss nicht ganz

unbegrfindete Klage gegen ihn wegen widernatttr-

licher Unzucht zu erheben, worauf C. den Appius

nach derselben lex Scantinia vor Gericht zu ziehen

' drohte (vgl. VIII 14, 4); Anspielungen auf sein

lockeres Leben auch in dieser Zeit vielleicht VIII

7, 2. II 15, 5 nach Boissier 185). Wichtigere

Ereignisse liessen diese Zankereien in den Hinter-

grund treten, aber sie standen doch mit der Bil-

dung der grossen Parteien in Zusammenhang.
Denn jeder der beiden Censoren stand auf der

Seite eines anderen der zwei Machthaber, und

C. entschied sich schliesslich durchaus fiir Caesar

(Cic. ad Att. VII 3, 6 vom 9. December), nach-

i dem er schon langst die PersOnlichkeit des Pom-
peius durchschaut hatte (VIII 1, 3), und obgleich

ihm Cicero (II 8, 2) zum Anschluss an diesen

geraten und er selbst noch im September ge-

schwankt hatte (VIII 14, 2). Psychologische und
materielle Motive wirkten wohl bei seiner Ent-

scheidung damals zusammen und ebenso spater

bei seinem Abfall von Caesar (vgl. Boissier 205

—208). Dem zuruckkehrenden Cicero kam er

auf sein cumanisches Landgut entgegen und oifen-

Ibarte ihm nicht nur den Wechsel seiner Gesin-

nung, sondern wollte sogar ihn selbst zum An-

schluss an Caesar bewegen (II 16, 3; Brut. 273;

vgl. Schmidt 95). In der Senatssitzung vom
1. Januar 705 = 49 stimmte er den Antragen

des eifrigsten Caesarianers M. Calidius mit ge-

ringen Abweichungen bei (Caes. b. c. I 2, 4. Dio

XLI 2, 1), und nach dem Senatsbeschluss vom
7. Januar, der die Kriegserklarung bedeutete,

eilte er mit M. Antonius, Q. Cassius und Curio

) sofort zu Caesar nach Ariminum (Dio 3, 2. Oros.

VI 15, 2). In der Nacht war er noch heimlich

bei Cicero gewesen (ad fam. VIII 17, 1) und

hielt die Verbindung mit dem Redner auch weiter-

hin aufrecht. Er schrieb ihm ungefahr am 9. Marz,

dass Caesar ihn nach Rom berufen wolle, aber

furs erste zur Unterdruckung eines Aufstandes

nach Intemelium im westlichen Ligurien senden

miisse (VIII 15, vgl. Schmidt 165), und von

dort am 16. April gleichzeitig mit Caesar selbst

) und in dessen Auftrage, Cicero solle unter alien

Umstanden seine bisher beobachtete Neutralitat

bewahren und nicht zu Pompeius ubergehen (VIII

16 = ad Att. X 9 A, vgl. X 9, 2; Ciceros Ant>

wort II 16). Von sich selbst berichtete er dabei

nur, dass Caesar ihn mit sich nach Spanien nehme.

In Ciceros Briefen an Atticus ist in der folgenden

Zeit wiederholt (X 12, 6 [= 12 b, 2]. 14, 3. 15,

2. 16, 4) in dunklen Wendungen von einem C.
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und einem caelianischen Plane die Eede; unter
den verschiedenen Moglichkeiten, diese geheim-
nisvollen Anspielungen zu deuten (vgl. Ziehen
Ephemerides Tullianae [Budapest 1887] 24ff.) hat
die von Schmidt (a. 0. 179) angenommene am
meisten ffir sich, dass darunter die Entscheidung
Ciceros filr Pompeius zu verstehen sei, die ihm
C. in dem an Atticua weitergeschickten Briefe
zugetraut hatte. Nach der Eiickkehr aus dem
spanischen Peldzuge tibertrug Caesar dem C. die
Praetur fur 706 = 48, setzte ihn aber dadurch
zurtick, dass er die angesehenere Stadtpraetur
dem C. Trebonius iibergab. Schon langst hatte
sich im Herzen des C. infolge seiner getauschten
Hoffnungen Groll und Erbitterung gegen das neue
Regiment angesammelt, und er gedachte, als der
Herrscher den Rtlcken gekehrt hatte, seine Macht
gegen ihn zu gebrauchen, wohl kaum zu Gunsten
der Pompeianer, sondern als ein zweiter Catilina
zunachst zum Umsturz aller Ordnungen ohne po-

!

sitive Ziele. Sein letzter Brief an Cicero ist Ende
Januar 706 = 48 geschrieben, als er schon an
die Ausfiihrung seiner Plane gegangen war (vgl
Ziehen a. 0. 42ff. Schmidt a. 0. 196). liber
die Einzelheiten weichen die Berichte Caesars
b. c. Ill 20, 1—22, 3 und Dios XLII 22, 1—25,
3 mehrfach von einander ab (vgl. o. Bd. I S. 2276)

;

daneben sind die kurzeren des Liv. ep. CXI Veil
II 68, If. Oros. VI 15, 10 (jedenfalls ungenau).
Hieron. zu Euseb. II 137 r Schone von geringerer i

Bedeutung. C, der vermutlich immer mit finan-
ziellen Schwierigkeiten zu kampfen hatte und
dadurch haufig in seinen Entschlnssen beeinflusst
wurde, versprach zunachst alien Schuldnern, die
auch nach den von Caesar eingefiihrten Erleich-
terungen bei der Schuldentilgung nichts bezahlen
wollten, seinen Schutz, fand aber infolge der ge-
rechten Durchfiihrung der Reformen keinen An-
klang. Darauf beantragte er ein Gesetz, das den
Schuldnern die Ruckgabe der Darlehen ohne Zinsen 4
in einer sechsjabrigen Frist gestatten sollte, und
auf den Widerstand der iibrigen Magistrate ant-
wortete er mit der Veroffentlichung von zwei
weiteren Gesetzentwurfen , die Erlass des Miet-
zinsee fiir ein Jahr und Aufstellung neuer Schuld-
bucher bezweckten. Damit erreichte er den Aus-
bruch einer Revolte, bei der Trebonius in grosse
Gefahr geriet, aber nun schritt der Consul Ser-
yilius ernstlich gegen ihn ein und suspendierte
ihn laut Senatsbeschluss von seinem Amte (vgl. 5(
noch Quintil. inst. or. VI 3, 25. Mommsen St.-R.
I 262, 4). Die folgenden Begebenheiten lassen
sich nui in ihren Hauptziigen erkennen ; C. gab
vor, sich personlich an Caesar wenden zu wollen,
aber statt dessen trat er in Verbindung mit Milo,
der in Campanien einen Aufstand zu erregen
suchte. Es gelang ihm nicht,. sich mit Milo zu
vereinigen, sondern dieser wurde vorher besiegt
und getetet; seine eigenen Versuche, Unruhen zu
erregen, schlugen fehl, und schliesslich wurde er6C
in Thurii von keltischen und spanischen Reitern
Caesars, die er durch Bestechung gewinnen wollte,
niedergehauen (spatestens im Marz nach Schmidt
a. 0.).

C. war mit reichen kCrperlichen Vorzugen be-
gabt (Cic. Gael. 6. 36, dazu Gell. XVII 1, 4ff.),
und wie er diese ausgebildet hatte (Macrob. sat.'
Ill 14, 15), so hatte er auch seinen Geist durch

sorgfaltige Studien geschult (Cic. Cael. 44f.; ad
fam. II 10, 3) und gait stets als einer der ersten
Redner seiner Zeit (vgl. z. B. Colum. I praef. 30.
Tac. dial. 17. Quintil. inst. or. XII 10, 11. Plin.
ep. I 20, 4). Aber seinen glanzenden Geistes-
gaben standen sehr grosse Pehler gegenuber, die
Cicero bei all seiner grossen Vorliebe fur C. so-
wohl in seiner Verteidigungsrede, wie in gelegent-
lichen Bemerkungen (ad Att. VI 1, 21 u. a.) und

10 besonders in seinem Nachruf (Brut. 273) deutlich
erkennen lasst. Auch die Urteile von Spateren
uber C, wie Veil. II 68, If. Quintil. inst. or.

X 1, 115, und kleine Beitrage zu seiner Charak-
teristik wie Sen. de ira III 8, 6 sind von Inte-
resse. In Ubereinstimmung mit solchen Urteilen
zeigen die Bruchstiicke seiner Reden (gesammelt
bei Meyer Orat. Rom. frg. 2 458-470) einen
schlagfertigen Witz und eine geschickte Darstel-
lung. Die besten darunter, die noch von Quin-

!0 tilian und Tacitus eifrig studiert wurden , waren
die Anklagereden (Cic. Brut. 273. Quintil. inst.
or. VI 3, 69); es ist aus der Stelle Ciceros aber
nicht mit Nipperdey (Opuscula 299, 1) zu fol-

gern, dass er iiberhaupt nur dreimal als Anklager
aufgetreten sei, sondern auch eine Notiz wie Plin.
n. h. XXVII 4 kann sich auf ihn beziehen. Seine
Briefe gehOren zu den interessantesten der cice-
ronianischen Sammlung; die Gabe fesselnder und
pikanter Schilderung, scharfer Beobachtung und

:0 treffender, oft boshafter Beurteilung verleiht ihnen
einen besonderen Reiz. Eingehend aber iibel-

launig hatDrumann G. R. II 411—422 Leben und
Personlichkeit des C. gewiirdigt ; eine gtinstigere
Beurteilung erstrebte Wegehaupt (M. Caelius
Rufus, Breslau 1878), doch hat seine Monographie
sonst nicht viel mehr selbstandigen Wert als die
von Wieschholter (De M. Caelio Rnfo oratore
Leipzig 1885, mit Recension von Harnecker
Wochenschr. f. klass. Philol. Ill 1098—1103). Am

0 moisten ist vielleicht Boissier (Ciceron et ses amis
167—219) dem C. gerecht geworden, indem er
ihn als typischen Vertreter der romischen Jugend
jener Zeit auffasste und darstellte, obgleich bei
Boissier selbst dieses Bild manchmal etwas
freie Ziige aufweist. Cber die Stellung und Be-
deutung des C. in der romischen Litteratur vgl.
Teuffel-Schwabe § 209, 6. 7, wo weitere mo-
derne Litteratur verzeichnet ist. [Miinzer.l

36) Cn. Arulenus Caelius Sabinus, rOmischer Ju-
) rist, wird in den Arvalacten des Jahres 69 n. Chr.
am 30. April und 1. Mai als Consul genannt
(CIL VI p. 498. Henzen Act. fratr, Arval. XCIV;
vgl. Tac. hist. I 77). Er scheint auf den am
16. April gestorbenen Kaiser Otho gefolgt zu sein
(Mommsen Eph. ep. I p. 190f.). Auch unter
Vespasian stand er noch in hohem Ansehen (Pomp
Dig. I 2, 2, 52). Als Jurist war er Schulhaupt
der Sabinianer und zwar Nachfolger des C. Cassius
Longinus, also wahrscheinlich seit dessen Ver-
bannung im J. 65. Sabinus lieferte einen Com-
mentar ad edietum aedilium curulium (Gell. IV
2, 3; Fragmente bei Lenel Pal. I 77ff. frg. 1-7).
der von spateren Juristen (Gaius, Venuleius, Ul-
pian) after benutzt ist. Andere Bruchstficke,
welche diesem Edict fremde Gegenstande behan-
deln (frg. 8—11

;
wegen frg. 11 und 12 vgl. Cae-

cilius Nr. 24), lassen darauf schliessen, dass Sa-
binus noch anderweite Schriften verfasst hat. Er
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citiert after den Labeo (frg. 1; 3, 12. 15), auch
Ofllius und Trebatius (frg. 7; 2) flnden sich.

Den Compilatoren Iustinians haben seine Werke
nicht mehr vorgelegen. Vgl. Zimmern Gesch.

d. R. Priv.-R. I 321. Teuffel R. Litt.-G. § 316,

1. Karlowa R. Rechtsg. I 695. Kriiger Quell,

und Litt. d. R. R. 155f. [Jors.]

37) Cn. Arulenus Caelius Sabinus, cos. suff.

69 n. Chr., s. o. Arulenus Nr. 2.

38) C. Caelius Saturninus s. Saturninus.
39) C. Flavius Caelius Urbanus s. Drbanus.
40) Caelia, willkurlich gewahlter Name bei

Mart. IV 61. VI 67. VII 30. XI 75. [Groag.]

Caelius mons. 1) In Rom (Caelius constant

die Inschriften, z. B. CIL VI 334. 9479. 10099,
und guten Has. ; falsch Coelius) der siidOst-

lichste der sieben Hfigel. Er bildet, gleich dem
Oppius Cispius Viminal und Quirinal vom Plateau
der Esquiliae ausgehend, eine von Osten nach
Westen ca. 2 km. lange, 4—500 m. breite Zunge;
die Hohe betragt zwischen 40 und 49 m. Ein
nach Norden sanft abfallender Vorsprung gegen-

iiber dem Oppius fflhrte den Namen Caeliolus

(s. o.). Uber den angeblichen Urnamen Quer-
quetulanus mons (Tac. ann. IV 65) s. d.; den
Namen C. leiten die Alten ab von dem etruski-

schen Heerfuhrer Caeles Vibenna , dessen Scharen
einem der romischen KOnige zu Hiilfe gekommen
und zum Dank den Berg als Wohnsitz erhalten

hatten (Varro de 1. 1. V 45. Dionys. II 36. 50.

Festus 355. Paulus epit. 44. Tac. ann. IV 65.

Orat. Claudii de Lugdun.). Welchem KOnige der

Etrusker zu Htilfe gekommen sei, steht nicht

fest; die Tradition schwankt, oh der C. von Ro-
mulus (Varro a. a. 0.), Tullus Hostilius (Besiede-

lung durch Einwohner des zerstOrten Alba longa:

Liv. I 30. 33. Auct. de vir. ill. 4. Dionys. Ill 1),

Ancus Marcius (Cic. de rep. II 18. Strab. V 234),

Tarquinius Priscus (Tacit, a. a. 0.) oder Servius

Tullius (or. Claudii. Fest. a. a. 0.) zur Stadt-
gezogen sei. Gegenuber diesen teils auf etymo-
logischen Combinationen , teils auf unbewiesenen
Hypothesen beruhenden angeblichen Nachrichten
giebt es eine einzige gut beglaubigte sacrale

Thatsache : der C. gehorte zu den Stadtbezirken,

in weichen am 11. December jeden Jahres das
,Fest der sieben Berge' (Antistius Labeo bei Festus
348. 340; der Name C. steht bezw. stand an
beiden Stellen in der Hs. und ist nur von den
neucren Herausgebern gestrichen, vgl. Wissowa!
Satura Viadrina 5) gefeiert wurde. Der C. ist

also zur Stadt gezogen in der ersten ffir uns
zu constatierenden Erweiterungsperiode der pala-

tinischen Ansiedlung, deren Resultat die Septi-

montialstadt (Palatium Cermalus Velia Fagutal
Oppius Cispius Caelius mit Sucusa; vgl. Wissowa
a. a. 0. mit der Karte S. 16, wonach die Dar-
stellung auf Bl. I meiner Forma Urbis Eomae zu
berichtigen ist). Die servianische Befestigung
schloss vom C. die westliche Halfte ein ; die Mauer t

iiberschritt in nordsudlicher Richtung den Hohen-
rucken in der Nahe des Laterans (hier lag die

Porta Caelemontanaj und folgte sodann nach
Westen umbiegend dem Siidrande des Hugels (in

diesem Abschnitte lag wahrscheinlich die Porta
Querquetulana, s. d.). Reste einer Sonderbefesti-

gung des Hugels sind nicht nachzuweisen, nament-
lich halt man dafiir ohne jeden Grand eine grosse

Quadermauer im Garten bei S. Gregorio, die ihrer

Construction nach eher in die spat republicanische

oder gar erst die Kaiserzeit gehoren diirfte. Nach
der servianischen Regionseinteilung bildete der C.

den Kern der regio prima Suburana (s. Wissowa
a. a. 0.).

Von Kultusstatten auf dem C. werden genannt
ein sacellum deae Carnae (Macrob. sat. I 12, 31.

Tertull. ad nat. II 9) und ein anderes der Minerva
) Capta (Ovid. fast. Ill 837 ; Minervium in der
Argeerurkunde bei Varro de 1. 1. V 47), welch letz-

teres wahrscheinlich in der Nahe von SS. Quattro
Coronati lag (vgl. das lateranische Haterier-Relief

Benndorf-Schoene 232—234. Jordan Top.
II 255; vielleicht stammt die Weihinschrift an
Minerva CIL VI 524, welche zuerst ,in hortis

Theophilis in monte Caelio' abgeschrieben ist,

daher). Ubrigens muss der C. wenigstens in spa-

terer republicanischer Zeit ein stark bevOlkertes

> Quartier gewesen sein (Mietskasernen : Haus des

Ti. Claudius Centumalus, welches demoliert werden
muss, soweit es durch seine Hohe die Himmels-
beobachtungen der Auguren in arce stort! Cic.

de off. Ill 66. Val. Max. VIII 2, 1), aber nicht

fur vornehm gegolten zu haben (Cic. in Pison. 61).

Doch wird als prachtvoll der Palast des Mamurra
in Caelio monte erwahnt (Plin. n. h. XXXVI 48;
vgl. Catull. 28, 4).

Augustus bildete aus dem innerhalb der Ser-

) viusmauer gelegenen Teil des Berges seine zweite

Region, Caelemontium, wahrend der Aussenbezirk

zur funften Region, Esquiliae, kam. Im J. 27
n. Chr. wurde ein grosser Teil des Berges durch
Feuersbrunst verwiistet. Tiberius gab Geld zum
Wiederaufban , wofiir man zum Dank vorschlug,

den Namen des Berges in Augustus mons um-
zuandern (Sueton. Tib. 48. Tac. ann. IV 64,

s. Bd. II S. 2372 ; aber oQog TifieQiarov ij KaLXiov

bei Lydus de mensibus p. 118 Bekk. ist eine miss-

gliickte Conjectur W. A. Beckers: zu lesen Ti-

ftovouov, wie Wissowa a. a. 0. 4 nachweist). Die
Katastrophe macht Epoche in der Baugescliichte

des C, der seitdem einen vornehmeren Charakter
bekam, vielleicht zum Teil deshalb, weil der be-

nachbarte Palatin, den die Nobilitat bisher be-

vorzugt hatte, allmahlig ganz von den Kaiser-

palasten eingenommen wurde. Hervorzuheben
sind: der Palast des Annius Verus, Grossvaters

des Marc Aurel, der in Itortis in Caelio monte
geboren war (Hist. Aug. Marc. 1 ; s. Bd. I

S. 2279. 2281; daher vielleicht die jetzt den
Kapitolsplatz schmiickende Marc Aurel-Statue,

die im Mittelalter beim Lateran stand) ; ein Palast

des M. Opellius Macrinus (Lanciani Acque 214,

16. 17); einer derPisones (Lanciani a. a. 0. 214,

20); der des Kaisers Tetricus (Hist. Aug. trig,

tyr. 25), vielleicht auch des Philippus Arabs (do-

mus Philippi Not. reg. II); die domus Veetiliana,

in der Commodus ermordet wurde (Hist. Aug.
Commod. 16 ; Pertin. 5. Notit. reg. II. Chrono-

graph, a. 354 bei Mommsen Chron. min. I 147.

Oros. Vn 16); vor allem der grossartige Palast

der Laterani (Iuvenal. X 18. Aur. Victor epit.

20. Lanciani Acque 214, 14. 15), der spater

in kaiserlichem Besitz war und in dessen Bereich

durch Constantins Munificenz die basilica Sal-

vatoris ,cunetarum mater caput eeclesiarum' er-

stand. Aus dem 4. und 5. Jhdt. n. Chr. sind be-
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kannt das Haus des Symmachus (epist. Ill 12. 88.

VII 18. 19) in der Villa Casali (dort gefunden die

Ehrenbasis fur Symmachus CIL VI 1699) und der

glanzende Familienpalast der Valerii (CIL VI
1684—94. Acta SS. Piniani et Melaniae, vgl.

de Rossi Bull. com. 1890, 288. Riim. Mitt.

1891, 109) bei S. Stefano rotondo (de Rossi
Studj e documenti di stor. e diritto VII 1886,
235—244). Unscheinbar blieb dagegen der Stid-

Ptol. a. 0. nennt als die Residenz des C. Kdgovga,
das wohl mit Kerala identisch ist). Es scheint

dies also kein Individualname zu sein, sondern
ein den Konigen dieses Landes gemeinsamer (vgl.

Lassen Indische Altertumskunde I2 188, 1). Der
Peripl. mar. Erythr. c. 54 (Mfiller Geogr. Graeci
min. I 297 z. St.) nennt anch als zum Reich des

KriQojlozris gehorend die Stadte Tyndis und Mu-
ziris. Da der Verfasser des Periplus ganz kurze

rand des Hiigels, nach der Vallis Camenarum 10 Zeit vor der Abfassung der Naturalis historia

schrieb (Dillmann M.-Ber. Akad. Berlin 1879,
413ff.), so ist hier derselbe C. wie bei Plinius

gemeint. [Stein.]

Caelobriga. Stadt in Lusitanien. Nach der

iberischen Inscnrift in lateinischer Schrift von
Lamas de Molledo bei Viseu (CIL II 416 = Mon.
ling. Iber. nr. LVII eaeilobrieoi), wahrscheinlich die

im Thai des Plusses Cuda (s. d.), am Zusammen-
fluss des Durius und Agueda, unweit der Grenze

zu, die in spatester Zeit den Namen Decennium
fiihrt. Hier nennt die Regionsbeschreibung den
Namen lupanarii, vielleicht von einem tieus lit-

panarium
;
mOglich, dass hier die summaenianae

des Martial (vgl. Priedlanderzu Mart. I 84, 6)
ihr Quartier hatten.

Von Sffentlichen Geb&uden auf dem C. aus

der Kaiserzeit sind zu erwahnen: der Tempel
des Divus Claudius, von Agrippina begonnen, von

Vespasian vollendet (Sueton. Vesp. 9. Prontin. 20 von Spanien und Portugal gelegene alte Stadt,

de aq. 20. 76. Aur. Victor Caes. 9. Notit. reg.

II. CIL VI 10251 a) mit der umgebenden Por-

ticus Claudia (Martial, de spect. 2, 9; auf den
Substructionen steht der Garten des Klosters von

S. Giovanni e Paolo) ; das paedagogium ad Caput
Afrieae (s. d.) fur die kaiserlichen Pagen; das

Maoellum magnum (s. d.), fiber dessen Punda-
menten die Kirche S. Stefano rotondo erbaut ist

;

die Castra Peregrina (s. d.) und benachbart die

Station der 5. Cohorte der Vigiles in Villa Mattei;

ausserhalb der Serviusmauer die Kaserne der equiles

singulares, das Amphitheatrum Gastrense (s. d.),

das ratselhafte Sessorium neben S. Croce in Ge-
rusalemme, die Thermen der Helena, endlich wenig
ausserhalb der Aureliansmauer das Grabdenkmal
des Antinous (s. Erman und Hiilsen ROm. Mitt.

1896, 113—130).
Ungewisser Lage sind die in der Constanti-

nischen Regionsbeschreibung genannten Locali-

die auf westgotischen Mfinzen Caliabria genannt
wird (Heiss Monn. Wis. p. 47) und einen Bischofs-

sitz hatte. Ihre Uberreste ffihren den Namen o

castello de Calabre; sie ist vielleicht identisch

mit der bei Ptol. II 6, 41 KodiojSgiya genannten

Stadt der Coelerner (s. d.). [Hiibner.]

Caelus (oder Caelum, vgl. Serv. Aen. V 801.

Neue-Wagener Pormenl. 12 416) gehort nicht

als Gotterfigur der rOmischen Religion an, son-

30 dern ist nur Ubersetzung des griechischen Uranos

(s. d.). Daher ist er schon bei Ennius (ann. frg. 25

Baehr. und Euhem. frg. 513. 514. 521 Baehr.)

Vater des Saturnus-Kronos und Grossvater des

Iuppiter-Zeus (Cic. n. d. II 63. Ill 44. Serv. Aen.

V 801. Mythogr. Vat. I 204. II 1. Macr. Comm.
I 2, 11), dann weiter Sohn des Aether-Aither und
der Dies - Hemera (Cic. n. d. HI 44. Hyg. fab.

praef. p. 9, 17 Schm.; Uranos ist Sohn des Aither

nach Titanomach. frg. 1 Kink.), nach andrer tjber-

taten Arbor sancta, Mica aurea, antrum Cyclopia 40 lieferung des Okeanos und der Tethys (Mythogr.
(vielleicht an der Grenze der reg. I unterhalb

Villa Mattei). Dass Caelemontium in der Uber-

schrift der Region (vgl. CIL VI 10099. Bull,

crist. 1874, 41. Bull. com. 1891, 348) eine Strasse

bezw. einen Platz bedeute, vermutet Elter (De
forma Urbis Romae I Bonn 1891, 17). Das samia-
rium, spoliarium und armamentarium lagen

vermutlich nicht auf dem Hiigel, sondern im Thale
nOrdlich nach dem Colosseum zu. Vgl. Becker
Topogr. 494—508.
—188. Gilbert
—351.

2) Die Station

Vat. 1 204 Ophion et secundum philosophos Ocea-

nus
,
qui et Nereus, de maiore Thetide genuit

Caelum, wahrscheinlich blosse Entstellung der

hesiodeischen Genealogie, theog. 132ff., nach der

umgekehrt Okeanos und Tethys Kinder von Uranos
und Gaia sind) ; ihm opfert Iuppiter-Zeus vor dem
Kampfe mit den Titanen (Fulg. myth. I 25. Myth.
Vat. II 198. Ill 3, 4); aus seinem herabtraufelnden

Blute (als er von seinem Sonne Saturnus-Kronos

Jordan Topogr. I 1, 186 50 entmannt wurde, Cic. n. d. H 63. Myth. Vat. II 30.

Topogr. II 1—143^ III 347 III 1, 7) sollte Silenus entsprungen sein (Serv. Eel.

6, 13), und in dem grossen genealogischen Lehrge-

baude derkurzvorCiceroentstandenen ,Differenzie-

rungs-Theologie' (s. fiber diese jetzt R. Hirzel
Ber. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1896, 277ff.) war
Caelus-Vrdnns als Vater des zweiten Iuppiter (Cic.

n. d. IH 53), des ersten Volcanus (Cic. n. d. Ill 55.

Lyd. de mens. IV 54), des ersten Mercurius (Cic.

a." a. O. 5fi. Serv. Aen. IV 577. I 297. Schol. Stat.

[Hiilsen.]

Celio monte verzeichnet das

Itin. Ant. 250 in Raetien zwischen Guntia (Gfinz-

burg?) und Cambodunum (Kempten). Vgl. Not.

dign. occ. XXXV 30 tribunus cohortis tertiae

Hereuleae Pannoniorum, Caelio. Lage unsicher,

Mommsen CIL III p. 721 (auf der Kiep.ert-
schen Taf. IV ist Coelius mom das heutige Kell

mfinz an der Uler). Vgl. Mullenhoff Deutsche 60 Theb. IV 482. Arnob.

Altertumskunde II 355. [Ihm.]

Caelobothras, indischer Konig, der in der

Hafenstadt Muziris residierte, zur Zeit Vespasians

(cum kaec proderem sagt Plinius), Plin. n. h.

VI 104. Die richtige Namensform scheint Ptolem.
VII 1 , 86 zu bieten : Kr/gopodgag ; denn dieser

Name ist dem der Gegend entnommen (ai. Kera-
laputra, Sohn von Kerala [an der Kfiste Malabar]

;

IV 14. Ampel. 9, 5) und
der ersten Venus (Cic. a. a. O. 59. AmpeL 9, 9.

Lyd. de mens. IV 44) aufgefuhrt. Die kosmo-

gonische Speculation der Stoiker stellte Himmel
und Erde an die Spitze der Theogonie und identi-

ficierte die Hauptgfltter der verschiedenen Religi-

onen mit ihnen
;
vgl. Varro de 1. 1. V 57 : Prin-

cipes del Caelum et Terra, hi dei idem qui
Aegypti Serapis et lsis . . idem principes in Latio
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Saturnus et Ops. Non. p. 197 Varro rerum divi-

narum VI (deum significans nonpartem mundi)

:

sic pater magnus, mater magna {mater magna
Iunius, niaterna Hss.) his sunt Caelus {Tel-

lus) (zugefiigt von Quicherat).
Nirgends ist hier von einem Kulte des C. die

Rede, und darum kann sich die Vorschrift des

Vitruv. I 2, 5 Iovi Fulguri et Gaelo et Soli et

Lunae aedificia sub diu hypaethra constituentur,

was C. anlangt, nicht auf heimisch romische Ver-

haltnisse beziehen, sondern nur auf einen einge-

drungenen Fremdkult. Alle Weihinschriften, die

den C. erwahnen, gehoren in den Bereich der

orientalischen Superstition; darauf weist schon

das Beiwort aeternus (Optimus maximus Caelus
aeternus Iuppiter CIL VI 81 — Cumont Mithras

inscr. nr. 59, Caelus aeternus auch CIL VI 83.

84; fiber die Bedeutung des Beiwortes aeternus

s. Cumont Rev. archeol. 1880 I 184ff. und oben
Bd. I S. 696f.) und die enge Beziehung des Himmels-
kultes zur Mithrasreligion (die erwahnte Inschrift

CIL VI 81 ist zusammen mit einer Weihung an
Mithras, ebd. 82, gefunden; vgl. auch CIL VI
754 = Cumont Mithras inscr. nr. 13, wo ein Ein-

geweihter des Mithrasdienstes caelo devotus et

astris heisst, und s. u. Caelestinus Nr. 1), die

am deutlichsten auf einer im dritten Mithraeum
von Heddernheim gefundenen Stele (Cumont
Mithras Monum. fig. nr. 253./, Abbild. 289—291,
vgl. Westd. Ztschr. XIII 1894, 96f.) hervortritt;

wahrend die Vorderseite die Pelsgeburt des Mithras
darstellt, zeigen die Nebenseiten je unter einem
Fackeltrager einerseits Oceanus, andererseits einen

auf der Himmelskugel sitzenden blitztragenden

Adler mit der Unterschrift Celum (Accus.). Aus
diesein Gedankenkreise heraus wird auch die Auf-

nahme von Caelus allein (CIL II 2407 = Cu-
mont Mithras inscr. nr. 520) oder Caelus und
Terra (Altar der equttes singulares, Ann. d. Inst.

1885, 260 nr. 23 = C union t a. a. O. nr. 130)

in grOssere Gotterreihen zu erklaren sein, wahrend
die Weihung Caelo aeterno, Terrae matri, Mercu-
rio menestratori (CIL VI 84) vielleicht den samo-
thrakischen Gottern gilt (Terra enim et Caelum,
ut Samothraeum initio, docent, sunt dei magni,
Varro de 1. 1. V 58; der dienende Mercur ist der

Hermes Kadmilos). tjber bildliche Darstellungen

des Himmels in Gestalt eines mit halbem Leibe
auftauchenden bartigen Mannes, der ein Gewand
bogenformig (iber seinem Haupte halt (z. B. auf

dein Panzer der Augustusstatue von Prima Porta,

Monum. d. Inst. VI. VII 84), s. Visconti Museo
Pio-Clem. IV 187. O. Jahn Arch. Beitr. 85, 28;
Ber. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1849, 63ff.

[Wissowa.]

Caemani (?), Belgisches Volk, von Caes. b. g.

II 4 zusammen mit den Condrusi Eburones Cae-
rosi genannt (qui unn nomine Oermani appel-

lantur). Die gewOhnliche Lesart ist Paemanos.
Aus Caesar schOpft Oros. VI 7, 14 (Caemani).
Zeuss Die Deutschen 212. 213. Mullenhoff
Deutsche Altertumskunde n 196f. R. Much
Deutsche Stammsitze 166. [Ihm.]

Caementuin, meistens im Plural caementa
(als fem. u. a. auch in der puteolanischen Bau-
inschrift CIL I 577 = X 1781), bezeichnet nur

selten den Baustein im allgemeinen ; in der Regel
sind caementa die formlosen Bruchsteine aus den

verschiedensten, jeder Landschaft eigentfimlichen

Brfichen (vgl. Vitruv. II 7. Plin. n. h. XXXVI
166ff.), insofern sie, nach waiter Sitte durch Lehm,
in jtingerer Zeit durch KalkmOrtel (Vitruv. II 4)

gebunden, als Baumaterial verwendet wurden.
Diese seit altester Zeit verbreitete Mauertechnik
(griech. Xt&oXoyrjtta, den Germanen war sie an-

geblich unbekannt, Tacit. Germ. 16) steht im
Gegensatz zum Quaderbau (saxa quadrata) und
zur Verwendung von gebrannten oder ungebrann-
ten Ziegeln (structura testacea und latericia);

sie heisst eaemenfieium , caementicia structura

(parietes caementicii u. a.) oder opus incertum.
Verlangt wurden dazu bei den ROmern e. minuta
(Cato agric. 18, 7) oder minutissima (Vitruv. II

8, 1. IV 4, 4), und in der puteolanischen Bau-
inschrift wird als Maximalgewicht der Bruch-

steine fiinfzehn Pfund ausbedungen, fur die Wande
von Cisternen wird gar nur 1 Pfund anempfohlen
(Vitruv. VIH 7, 14 = Plin. n. h. XXXVI 173);
fur die Mauerecken waren besondere eaementae
angolariae erforderlich. Die Bruchsteinwande
erhielten meistens einen Verputz von Lehm oder
von Stuck; waren sie mit kleinen schrag gestellten

Steinen oder Ziegeln von quadrater Form ver-

blendet, so nannte man das reticulatum; beim
emplecton und beim diatonicon bestand die Ver-

blendung aus Quadern. Einzelheiten der Bau-
weise mit caementa sind namentlich aus Pompeii
bekannt gemacht worden.

Litteratur. NissenPomp. Studien 57. Mau
Pomp. Beitrage 3. Overbeck-Mau Pomp. 503.

Blumner Technol. Ill 146. Durm Die Baustile

II 2, 136. Th. Wiegand Die puteolan. Bau-
inschr., Jahrb. f. Philol. Suppl. XX 710. Da-
remberg et Saglio Dictionn. I 810.

[Puchstein.]

Caena. 1) Ort in Kappadokien, sudOstlich

von Tyana, Itin. Heros. 578, 3.

2) Ebenfalls in Kappadokien gelegen, auf der

Strasse von Tyana nach Ankyra, Tab. Peut. X 1

(Miller). Die Lage beider Orte ist unbekannt.
[Ruge.]

Caenia, nach Plin. n. h. ni 35 Berg in den
Alpen, auf dem der Varus entspringt. Desjardins
GCogr. de la Gaule I 95. 175 liest Cema.

[Ihm.]

Caenicenses s. Caenus.
Caenina (Kaivivr\; Einw. gewohnl. Caeni-

nenses, doch Caenini Propert. IV 10, 9, KaivTzai

Dionys. Halic. II 33, Kevtvijzai Plut. Rom. 16),

Stadt in Latium (irrig Steph. Byz. noli; Safllvmv),

nur in der Urgeschichte Roms zweimal erwahnt;

erstens gelegentlich eines Opfers, das Romulus
(vor der Stadtgriindung) gebracht habe (Dionys.

I 79, 13), zweitens beim Frauenraube an den

Consualien. Die Einwohner von C. zusammen
mit denen von Crustumeria und Antemnae greifen

zuerst zu den Waffen, Romulos besiegt sie und
erwirbt von dem KOnige Aero von C. die ersten

spolia opima (Act. triumph. CIL 1 2 p. 43. Elog.

IV CIL 12 p. 189 = X 809. Liv. I 10. Propert.

IV 10. Dionys. Halic. II 32-34. Plutarch. Romul.

16. 27; Marcell. 8. Plor. I 1. Val. Max. HI 2, 1. 3.

Eutrop. I 2. Auct. de vir. ill. 2. Solin. I 20. Am-
pelius 21. Serv. Aen. VI 859; vgl. Bd. I S. 1199).

Die Stadt verschwand spurlos (Plin. Ill 68), die

Sacra wurden nach Rom fibergefiihrt (s. Cae-
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ninenses sacerdotes). tiber ihre Lage ist nur Erfolg versucht worden. Vgl. Gardthausen
zu vermuten, dass sie sehr nahe an Rom, viel- Augustus II 1, 19f.

J

[Stein 1

leicht zwischen Eom und Gabii am linken Ufer Caepio, rOmisches Cognomen, besonders bei
des Anio gelegen habe. Nib by Dintorni di Roma den Serviliern (s. d.) in Gebrauch. Es gehort zu

L3o32To3«:35 '
A

' Bormann Altlatin. Chorographie den seltenen Beinamen, die in einem bestimmten
183—185. [Hulsen.] Falle zu Namen wurden (auct. de praen. 2), denn

Caeninenses sacerdotes (CIL V 4059. 5128. M. Brutus, der CaesarmOrder, fuhrt es nach der
VI 1598. IX 4885f. X 3704. XI 2699. 3103. XII Adoption durch seinen Oheim Q. Servilius Caepio
671), rOmisches Staatspnestertum der Kaiserzeit, an Stelle des Gentilnamens ; er heisst officiell
bestimmt fur die Pflege der sacra der unterge- 10 Q. Caepio Brutus, auch Q. Caepio oder familiar
gangenen Gememde Caenina (s. d.). Die Trager M. Brutus (Mommsen R. Forsch. I 51). Da er
dieses Priestertnms gehorten dem Ritterstande und aber unter dem Namen M. Iunius Brutus allein
zwar dessen vornehmsten Kreisen an (Wilmanns bekannt ist, wird er unter diesem behandeltwerden.
De sacerdotiorum p. p. R. quodam genere, Bero- [Miinzer

]
lini 1868, 51ff. Mommsen St.-R. Ill 568); an 1) Caepio s. Fannius, Rustius.
ihrer Spitze stand ein summus Caeninensis {vita- 2) Caepio, Botaniker zur Zeit des Kaisers Ti-
ros Kaivuvrivoig Isq&v Srjjiov 'Pcoficuwv CIA III berius; Quelle des Plin. n h. XXI 18- ind 1

623, 7 = 624, 4, vgl. Marquardt Ephem. epigr. XXI. XXII. [Stein.]'
I p. 203). [Wissowa.] 3) Caepio Crispinus, Quaestor des Proconsuls

Laenis. Antoma Caems s. AntoniusNr. 117. 20 von Bithynien Granius Marcellus, klagte diesen
Caenus (Katvos), Ktistenfluss in Gallia Nar- im J. 15 n. Chr. der Majestiitsverletzung an. Der

bonensis, Ostrich von der RhOnemiindung , Ptol. erste gewerbsmassige Delator (Tac. ann I 74)
II 10, 5. Heute der Arc, nach andern die Tou- Vgl. Nr. 4.

loubre. An diesem Flusse wohnten die von Plin. 4) A. Caepio Crispinus, genannt in der In-
n. h. Ill 36 genannten Caenicenses, deren Name schrift seiner Aschenurne (CIL VI 31 762) Da
auf gallischen Silbermiinzen in der Form KAINI- seine Tochter (Nr. 7, s. d.) mit einem leg'fatus)KHTQN wiederkehrt. Dictionnaire archeol. de la der Kaiser Tiberius und Caligula vermahlt war,
Gaule, monnaies Gauloises nr. 1; vgl. De la Saus- gehsrt er selbst in die Zeit des erstgenannten
saye Numism. de la Narbonnaise I05f. Herzog Herrschers und ist demnach wahrscheinlich mit
Gallia Narb. 30. 137. Desjardins Geogr. de la 30 Nr. 3 identisch.
Gaule II 88 f. (auch I 172. 194). Holder Altcelt. 5) A. Caepio Crispinus, Consul suffectus 96 n.
Sprachschatz s. Kainiketai (I 683). [Ihm.] Chr. mit Q. Asinius Marcellus (Rom. Mitt. 1 1886,

Caenys prouiontorium s. Kainys. 128). Welcher Crispinus Caepio in der Inschrift
Caeparius. M. Caeparius aus Terracina, Ge- seines Sclaven, CIL VI 9341 gemeint ist, bleibt

nosse Catilinas, nahm an den Verhandlungen mit zweifelhaft.
den allobrogischen Gesandten teil (Sail. Cat. 47, 6) M. Eppuleius Proculus Ti. Caepio Hispo
1) und hatte die Aufgabe erhalten, die Hirten- s. Eppuleius.
sclaven Apuliens fur die Sache der Verschworenen 7) (Caepia) Crispina Caepionis ffilia), d i

zu gewinnen (Cic. Cat. Ill 14. Sail. Cat. 46, 3); Tochter des A. Caepio Crispinus (Nr. 4), da dessen
auf die Nachricht, dass alles entdeckt sei, entfloh 40 Aschenurne in demselben Grabmal gefunden wurde
er aus Rom (Sail. 46, 4), wurde eingeholt, dem wie die Grabschrift, die sie ihrem Gatten (Sep-
Cn. Terentius zur Bewachung iibergeben (47, 4) ticius?) setzte. Der ebenda genannte M. Septi-
und mit den anderen Hauptradelsfiihrern am 5. De- cius Surfa] war vermutlich ihr Sohn. Not. d.
cember 691 = 63 hingerichtet (55, 6). [Miinzer.] scavi 1896, 468 (unvollstandig CIL VI 31765).'

Caepasius. C. und L. Caepasii, zwei Briider, 8) Caepia Procula , Gemahlin des M. Regu-
Zeitgenossen des Hortensius, qui multa opera, l(us) (Bull. com. XIX 1891, 294). Klebs (Pro-
ignoti homines et repentini, quaestores eeleriter sopogr. imp. Rom. I 262 nr. 116) denkt an M.
faeti sunt, oppidano quodam et incondito genere Aquilius Regulus. [Groag

]
dieendi (Cic. Brut. 242). 680 = 74 verteidigten Caepionianus. A. Crispinus Caepionianus s.
sie, wenigstens der altere von ihnen, den C. Fa- 50 Crispinus.
bricius gegen eine Anklage des A. Cluentius Ha- Caepionis monumentum, 6 Kamiwvog nvo-
bitus (Cic. Cluent. 57f. citiert von Iul. Vict. 17 yog, nach Strab. Ill 140, der dem Poseidonios folgt,

p. 248, 35 Or.). [Munzer.] der unweit der Baetismundung von Q. Servilius
Caepiana, Station im sfldlichen Lusitanien, Caepio, dem Besieger des Viriat (Appian. Hisp.

wohl nach einem praedium benannt (wenn die 70), etwa 615 = 139 v. Chr. errichtete befestigte
Namensform richtig uberliefert ist), zwischen Anas Leuchtturm (im nheag anyixlvoxov

, davfiaotcos
und Tagus nach Ptol. 115,5 und an der rOmi- xaTtoxevao/ievog , &aneo 6 $dgo;, rijg rcov itAoi-
schen Strasse zwischen Laccobriga (s. d.) und fyuevcov awz^giag Danach nennt ihn Mela
Mirobriga (s. d.|. Die Lage ist nicht genauer in ipso mari monumentum Caepionis scopulo
ermittelt; Cezimbra zwischen Setubal und Cap 60 magis quam insulae impositum (III 4) ; in dem
Espichel, woran man gedacht hat, liegt viel zu entsprechenden Abschnitt bei Plinius (III 7) fehlt
nOrdhch. [Hubner.] er. Der Name lebt in dem der kleinen Stadt

Caepias (Kaimag), angebliches Cognomen des Chipiona fort ; doch ist der Fels , auf dem der
C. Octavius, des spateren Kaisers Augustus, Dio Turm stand , nock nicht nachgewiesen, da Uber-
XLV 1, 1 Dind. V p. 36. Die Erklarung dieses reste zu fehlen scheinen. [Hubner.]
sonderbaren Namens, den man mit dem andern Caepol ...(?), angeblich Rest eines Gotter-
Cognomen des Octavius, Thurinus, in Verbindung namens auf der Inschrift CIL II 5613 (Tuy, Con-
bnngen zu miissen geglaubt hat, ist bisher ohne ventus Bracaraugustanus). [Ihm.]
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Caeracates, Volk in Obergermanien, nur von
Tac. hist. IV 70 (z. J. 70) zusammen mit den
Vangiones und Triboci erwahnt. Friihere lasen
auch Caraeates. Zeuss DieDeutschen 222. Bergk
Zur Geschichte und Topographic der Rheinlande
lllff. Much Ztschr. f. Deutsches Alt. XXXIX 21.
Holder Altcelt. Sprachschatz s. v. C. Miiller
identificiert sie mit den Caritni des Ptolemaios
(zu II 11, 6). [Ihm.]

Caere (indecl., nur Abl. Caerete bei Prise. IV
29; griechisch Kates Ptol. Ill 1, 43 und Steph.
Byz. s. 'Ayvila

;
Kaiorj Steph. Byz. s. v.

;
KaiQea

Strab. V 220 ; Katonza Dionys. Halic. Ill 58 ; Einw.
meist Caeres, -ttis, doch auch Abl. GaerMe Vergil.
Aen. X 183 ; Caereiarms Val. Max. 1 1, 10. Plin.
n. h. Ill 51. Martial. VI 73, 8. Rutil. Namatian.
I 225. CIL XI 3614 [zweimal, woneben auch
zweimal Caerites]; Ceretanus CiL XI 3367; die
Griechen KaiQtjtavog oder Kaigeravog Dionys. Halic.
I 20. HI 58. IV 27. Strab. V 220. 226. Steph.
Byz. s. "AyvlXa und KatQtj), Stadt im siidlichen

Etrurien, nahe der Kuste des tyrrhenischen Meeres
an dem Fliisschen Vaccina (Caeretanus amnis
Plin. n. h. Ill 51 , Caeritis amnis Verg. Aen.
VIII 59). Als urspriinglicher Stadtname wird
Agylla angegeben, ein ,pelasgisches' Wort nach
den Alten, wahrend Neuere es aus dem Phoini-
kischen ableiten (s. Bd. I S. 913). Dass dieser
Name noch in spaterer Zeit gebrauchlich war,
beweisen Herodot. I 167 (Siihnfest der 'AyvUaToi \

in Delphi). Strab. V 220 (Schatzhaus der A. eben-
daselbst). Diodor. XV 14, 3. 4 (Pyrgos als 'AyvXXrjg
emvsiov bezeichnet). Griindungssagen und absurde
Etymologie von griechisch Xaiqe bei Strab. V
220 (daraus Steph. Byz.) und Serv. Aen. VIII
597 (nach Hygin.); fabulose Kriegsgeschichten
zwischen C. und den flfichtigen Trojanern unter
Aeneas bei Liv. I 2. Verg. Aen. VIII 480 (s.

auch Mezentius). Wann C. in die Hand der
Etrusker gekommen ist, bleibt dunkel

; jedenfalls -

darf man daraus, dass Herodot. I 167 zum J. 535
v. Chr. es noch Agylla nennt, nicht schliessen,
dass es noch bis Ende des 6. Jhdts. eine unab-
hangige .pelasgische' Stadt gewesen sei. Wahrend
die meisten Schriftsteller mit diesem Wechsel
der Herrschaft den Wechsel des Namens (C. statt
Agylla) verknfipfen, behauptet allein Probus zu
Aen. X 183, C. sei der alteste Name, den die
Etrusker in Cisra geandert hatten. C. wird unter
die Zwolfstadte Etruriens gerechnet und war durch J

Seehandel bliihend und machtig; rflhmend wird
hervorgehoben, dass die Einwohner nicht Seeraub
trieben (Strab. a. a. O.). In der Geschichte der
romischen Konige spielt C. eine bedeutende Rolle
(s. Dionys. Halic. Ill 58: Krieg unter Tarquinius
Priscus; IV 27 unter Servius Tullius); ak Zu-
fluchtsort der vertriebenen Tarquinier nennt es
Liv. I 60, 2. Vgl. noch Liv. IV 61 und V 16, 5.

Nach der Gallierinvasion 390 wurden die Vestalen
und die saera nach C. in Sicherheit gebracht 6
(CIL P p. 191 elog. VI = CIL VI 1272. Liv. V 40,
10. Val. Max. 1 1, 10. Strab. V 220; daher Ab-
leitung der caerimoniae von C. Val. Max. a. a. O.
Paul. epit. 44) : deshalb ward nach Liv. V 50, 3
im gleichen Jahre ein Freundschaftsvertrag zwi-
schen Rom und C. geschlossen. Im J. 353 ergriffen
die C. aus Freundschaft fur die Tarquinienser
die Waffen gegen Rom, wurden aber iiberwunden

Pauly-Wissow» III

und urn die Halfte ihres Gebietes gestraft (Cass.
Dio frg. 33 p. 138 Boiss.), wogegen nach Liv. VII
20 ihnen, ohne Gebietsverringerung, ein hundert-
jahriger Waffenstillstand bewilligt wurde. In
diese Zeit fallt vermutlich die Umwandlung von
C. in eine Halbbiirgergemeinde zweiter Klasse
(Mommsen St.-R. III585f.), deren Einrichtungen
fiir eine ganze Reihe solcher Gemeinwesen vor-
bildlich wurden (Strab. V 220. Gell. XVI 3,

D 7. Fest. 127 s. munieipium und 233 s. prae-
feeturae. Horat. epist. I 6, 62 m. d. Scholien;
vgl. Caeritum tabulae). Ein Zeugnis fur den
Verkehr zwischen C. und Rom im 4. Jhdt. ist

die Stelle bei Liv. IX 36, 3 <zum J. 310) consulis
frater M. Fabius Caere edueatus apud hospites
Etruseis wide litteris eruditus erat linguamque
Mrtiscam probe noverat. Im hannibalischen Kriege
lieferten die Caeretaner der romischen Flotte Ge.
treide und sonstigen Proviant (Liv. XXVIH 45, 15

;

)vgl. Sil. Ital. VHI 474). Sonst wird aus repu-
blicanischer Zeit nur noch von nach Rom ge-
meldeten Prodigien berichtet (Liv. XXI 62, 5. 8.

XXVH 23, 3. XXVIII 11, 3. XLI 21, 13). Die
Stadt muss in augustischer Zeit vOllig verfallen
gewesen sein, so dass Strabon angiebt, sie habe
an BevOlkerungszahl hinter den nahen Aquae Cae-
retanae (s. Bd. n S. 297) zuriickgestanden. Doch
unter Augustus oder spatestens unter Tiberius
wurde die Stadt erneuert und scheint wieder zu

)einer gewissen Blfite gekommen zu sein. Sie
hatte zum obersten Magistrat einen dictator, da-
neben eine aedilis iure dicundo (der zugleich
praefectus aerari sein konnte) und einen aedilis
annonae (CIL XI 8614). Auch ein quaestor (CIL
XI 3615), ein censor perpetuus (CIL XI 3616.
3617), ein curator Pyrgensium et Ceretanorum
(CIL XI 3367, 3. Jhdt.) werden genannt. Die
Decurionenversammlung heisst senatus (CIL XI
3595. 3596. 3601. 3604. 3608. 3610. 3619). C.

) wird in fruherer Kaiserzeit noch gelegentlich er-

wahnt wegen seines (mittelmassigen) Weines (Mar-
tial. XIII 124. Comm. r. r. IH 3), von den
Geographen Ptolemaios (HI 1, 43) und Plinius
(HI 51), ferner bei Martial. VI 73, 3. Gemalde
in C, welche alter sein sollten als Rom, erwahnt
Plin. XXXV 18. Dass im 5. Jhdt. n. Chr. C.
Bischofssitz gewesen sei, schloss man aus der
Subscription der romischen Synode von 499 ; aber
dort ist Cerrensis episcopus nur Schreibfehler
fiir Lorenis. S. Mommsen im Index zu Casaio-

dor p. 503. 513. Im Mittelalter sank die Stadt
immer mehr; anfangs des 13. Jhdts. verliess ein

Teil der Bewohnerschaft C. und grttndete flstlich

davon im Thale des Fosso Sanguinara den Ort
Caere novum, jetzt Ceri, im Gegensatz zu welchem
die antike Stadt nun den Namen Cervetri erhielt.

Die Stadt C. lag auf einem ca. 100 m. fi.

M. sich erhebenden, von Nordost nach Slidwest
streichenden Tuffhiigel, der nach drei Seiten schroff

abfallt und nur von Nordost her zuganglich war.
Der Lauf der ca. 6 km. langen Mauer ist noch
erkennbar, ebenso die Stellen von acht Thoren.
Im Innern der Stadt finden sich, abgesehen von
dem 1846 ausgegrabenen Theater, das zahlreiche

Inschriften und Kaiserstatuen geliefert hat (B e n n-

dorf-Schoene Lateran 121ff.), keine nennens-
werten Ruinen; dagegen ist die Nekropole auf
dem nordwestlich gelegenen Huge! (la Banditaccia)
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sehr bedeutend. Unter den Grabern, meistens
in den Felsen gehauenen Kammern von ober-
irdischen Tumuli fiberragt, ist das bedeutendste
die 1836 ausgegrabene tomba ReguMni-Galassi,
deren reicher Inhalt an Goldschmuck, Waffen etc.

jetzt im Museo Gregoriano des Vaticans ist (Mus.
Gregor. A I tav. 1—33); ferner das Familien-
grab der Tarcna-Tarquinii (CIL XI 3626—3634),
die 1850 von Campana aufgedeckte Grotta dei

c(larissimus) v(ir) , Proconsul von Makedonien
(CIL VI 1366. 1367 = Dessau 1161). Henzen
identificierte ihn mit C. Caerellius Fufldius An-
nius Eavus Pollittianus (Nr. 5), was jedoch von
Klebs, der ihn der Diocletian vorangehenden Zeit

zuweisen mochte, wohl mit Kecht bezweifelt wird
(Prosopogr. imp. Rom. I 263 nr. 126).

8) Caerellius Priscus, praetor tutelaris, an
den Marcus und Verus Schreiben richteten (Paulus

Rilievi und ein 1874 ausgegrabenes mit bemalten 10 frg. Vatic. 244; die unmittelbar vorher erwahn-
Terracottaplatten (Brizio Bull. d. Inst. 1874,
128—136). Neuere Ausgrabungen Not. d. scavi
1876, 37. 1877, 155. 1881, 166. 1886, 38. 39
(Borsari). Lateinische Inschriften aus C. CIL
XI 3592—8709. S. Can in a Etruria Maritima I
185—208 und Taf. 41—78. Nib by Dintorni di

Roma I 885—852. Dennis Cities and cemeteries
•of Etruria 2 226—284. [Hiilsen.]

Caerellius, plebeische Familie. 1) [Caerel-
lius], [leg(atus) Augfusti)] pr(o) prfaetore) von 20 scheinlich sein Sohn.

ten epistulae divorum Hadriani et Antonini
waren keinesfalls an C. gerichtet).

9) C. Caerellius Sabinus, Legat der legioXLU.
Gemina (CIL III 1074. 1075. 1076. 1111 Apu-
lum) zwischen 183 und 185 n. Chr. (CIL III 1092
Apulum). Seine Gattin, die auf den drei erst-

genannten Inschriften neben ihm erscheint, hiess

Fufldia Pollitta. Demnach war C. Caerellius Fu-
fldius Annius Ravus Pollittianus (Nr. 5) wahr-

Thracia, Moesia superior, Raetia — das er dem-
nach als Consular verwaltete (und zwar nach dem
J. 166) — , Germania superior und Britannia. Ge-
mahl der Modestiana, Vater des Caerellius Mar-
eianus (Nr. 6) und der Caerellia GermaniUa (Nr. 12),
CIRh 1003 Mogontiacum; vgl. Zangemeister
Westd. Ztschr. XI 1892, 314. [Groag.]

2) Q. Caerellius, M. f., Tribunus militum,
Quaestor, Volkstribun, Praetor, Legat des Trium-

[Groag.]

10) Caerellia war eine Frau, die viel Interesse

und Sinn fur Philosophie hatte und dadurch zu
Cicero wahrend seiner letzten Lebensjahre, min-
destens von 708 = 46 an, in nahere Beziehung
kam (Cic. ad Att. XII 51, 3. XIII 21, 5. 22, 3. XIV
19, 4. XV 1, 4. 26, 4; ad fam. XIII 72, 1). Bei
Dio XLVI 18, 4 wirft Q. Fufius Calenus in einer

Schmahrede , die im Januar 711 = 43 gehalten
sein soil, dem Cicero vor, er habe mit C. ein

vim M. Antonius und Proconsul nach der Grab- 30 Liebesverhaltnis gehabt. Offenbar ist dies spatere
schrift, die ihm sein Sohn gesetzthat (CIL VI 1364
Mommsen Res g. d. Aug. 2 180). [Miinzer.]

3) Q. Caerellius Q. f. Qui(rina), Sohn des

Q. Caerellius M. f. (Nr. 2), IIMr cap(italis),

quae(stor) pro pr(aetore), tr(ibunus) plfebis), le-

gates pro pr. ter — vgl. Mommsen Res g. d.

Aug. a 181 —
, pr(aetor), praeffectus) frumfenti

dandi) ex sfenatus) cfon)s(uUo), Legat des Kaisers
Tiberius, Proconsul (Grabschrift CIL VI 1364 a
= Dessau 943). [Groag.]

4) Q. Caerellius (die Hss. Gerellius). Ihm
widmet Censorinus zu seinem 49. Geburtstag das
Buch de die natali (vgl. 1, 1. 15, 1 cum istum
annum .... transieris, vgl. 14, 14), im J. 288
n. Chr. (v. e. Pii et Pontiani eonsulatus 21, 6).

Sein Reichtum , seine Kenntnisse und seine Be-
redsamkeit werden in einer dem Zweck der Schrift
entsprechenden Weise gepriesen (1. 15). Er hat ver-

schiedene Municipalamter und Municipalpriester-

Verleumdung; sie stiitzte sich auf den Briefwechsel
der beiden (Dio a. O. Quintil. inst. VI 8, 112.

Auson. cent. nupt. 4, 9), der den Nachkommen
pikanter erschien , als zulassig , wahrend doch
Cicero damals ein Sechziger und C. noch alter

war, vgl. Drumann G. R. VI 415. Boissier
Ciceron et ses amis 94. [Miinzer.]

11) Caerellia, als mater bezeichnet, kommt
auf der Fahrt von Bauli nach Baiae durch Er-

40trinken urns Leben, Mart. IV 63. Hingegen ist

die IV 20, 1 genannte C. wohl nur eine fingierte

PersOnlichkeit. [Stein.]

12) Caerellia GermaniUa, Tochter des Cae-
rellius Nr. 1, s. d. [Groag.]

Caeriana (Kaigtdva), Station in der westlichen
Hispania Baetica zwischen Canaca (s. d.) am Anas
und Urium (s. d.) am Odiel, nur bei Ptolemaios,
der sie den Turdetanern zuteilt (II 4, 10). Wenn
der Name richtig iiberliefert ist (vgl. Caepiana),

schaften bekleidet (15, 4). Vgl. auch Cassiod. 50 wohl von einem rOmischen praedium benannt.
de mus. 586 = Migne lat.'LXX~1208. [Stein.]

o) C. Caerellius Fufidius Annius Ravus C,

fil. Ouffentina) Pollittianus, sodalis Mareianus
Aurelianus Commodianus Hehianus Severianus,
triumvir monetfalis) afere) afrgento) a(uro) fflan-
doj fferiundo), tribfunus) laticlavius leg(ionis) III.

Cyrfenaicae), sevir equitfum) Rom(anorum) tur-
mae primae, quaestor candidatus des Caracalla
(212—217), tribfunus) plfebis) candidfatus),prfae

Die Lage ist nicht bestimmt; mit Ceret (s. d.)

hat es nichts zu thun (wie K. M filler znm Ptol.

annahm). [Httbner.]

Caerianug s. Pica Caerianus.

Caeritum tabulae. Die geringere Rechts-
stellung der Caerites, welche fur eine Klasse von
rSmischen Muncipien typisch geworden ist, pflegt

man an den von Liv. VII 20, 8 zum J. 353 v.

Chr. gemeldeten Friedensschluss zwischen Rom
tor) hastarfius), CIL VI 1365 = Dessau 1160. 60 und Caere zu knfipfen. Der zeitliche Ansatz dfirfte

Wohl der Sohn des C. Caerellius Sabinus (Nr. 9)
und der Fufidia Pollitta. Vgl. auch C. Caerel-
lius Pollittianus (Nr. 7).

6) Caerellius Mareianus, Sohn des Caerellius
Nr. 1 (s. d.) und der Modestiana; vgl. Cerellius
Macrinus.

7) C. Caerellius Pollittianus, mit dem Agno-
men Helvinus (in der zweitgenannten Inschrift),

nngefahr richtig sein, da wir doch annehmen miissen,

dass Caere fruher als Aricia (338) und Anagnia
(306), welche nachmals in der gleichen Kategorie
wie Caere standen, jener Bestimmung unterworfen
worden ist, und da Gellius ausdriicklich Caere
als das alteste Municipium sine suffragio be-

zeichnet. Die antiken Berichte aber, deren auf-

fallige Verwirrung Mommsen St.-R. Ill 572, 3

1285 Caerosi Caesar 1286

darlegt (s. ausserdem iiber die Einordnung von

frg. 33 des Cassius Dio die Ausgabe Boissevains
I 138: zwischen 292 und 273 v. Chr.), sind dafiir

nicht zu verwerten. Es scheint, dass man bereits

in augusteischer Zeit keine Behelfe fand, die An-
fange und die Grtlnde dieses Institutes oder viel-

mehr der tabulae Caeritum zu ermitteln, auf die

{ausser Fest. p. 127) alle Erwahnungen der Cae-

rites sich beziehen.

Caeruleus fons, eine der Quellen der Aqua
Claudia, an der Via Valeria 45 mp. von Rom
(Frontin. de aq. 1 14. II 72. CIL VI 1256. 1257.

1258), wahrscheinlich eine der ,acque Serene' ge-

nannten Quellen zwischen Arsoli und Agosta.

S. Lanciani Acque 65. 70. [Hiilsen.]

Caesada, Stadt der Arevaker, in Hispania

citerior, zwischen Complutum und Segontia (Itin.

Ant. 436, 8. 438, 11. Geogr. Rav. 310, 1), des

Festus unterscheidet p.257 die durch die Caerites 10 Ptolemaios Kataada, zwischen Bilbilis und Erca-

repraesentierte Klasse von der bestberechtigten Ka-
tegorie (im spateren Sinne des t. t. Municipium)
und von den iibrigen Municipien sine suffragio

so: id genus hominum definitur, quorum civitas

universa in eivitatem venit, ut Arieini, Caeri-

tes, Anagnini, Die anderen Zeugnisse (Gell. XVT
13, 7, wo der Mangel des ius suffragii als Haupt-
merkmal des caeritischen Rechtes erscheint; Strab.

V 220: die laovofiia ist nicht gegeben, weil die

viva (II 6, 57), wahrscheinlich das caiMesa der

iberischen Miinzen (Mon. ling. Iber. nr. 91). Es
wird danach auf den Platz einer alten Stadt, ge-

nannt el Monte, bei Espinosa de Henares und Car-

rascosa gesetzt (Guerra Discurso a Saavedra 89).

[Hfibner.]

Caesar. 1) Das alterbliche Cognomen der Iulii

wurde von den mannlichen Mitgliedern des iuli-

schen Kaiserhauses teils an Stelle des nicht ge-

Caerites nicht in den Biirgerlisten gefiihrt wer- 20 fuhrten Geschlechtsnamens , teils neben dem Ge-

den; Fest. p. 233: die Rechtsprechung in Caere

wird, wie in andern des Vollbiirgerrechts entbehren-

den Municipien, dem vom praetor urbanus dele-

gierten Praefecten zugewiesen) bieten nur Daten,

welche sich auf alle nicht vollberechtigten Bfirger-

gemeinden oder selbst auch auf die von VoUbiir-

gern gehHieten praefeeturae erstrecken, und nichts,

was die Caerites als solche kennzeichnet. Genauer
umschreibt Liv. IX 43, 24 dieses Recht, da er von

schlechtsnamen als Cognomen gebraucht. Der

letzte agnatische Descendent des Augustus war
(infolge der Adoption des Tiberius durch Augustus

und des Germanicus durch Tiberius) Caligula (C.

Caesar Augustus Germanicus, s. unter C. Iulius

Caesar), mit dem somit das Geschlecht der Iulii

ausstarb. Das Cognomen C. blieb zwar auch

weiterhin im Gebrauch, aber nunmehr ausschliess-

lich als Bestandteil der Titulatur fur die Regen-

Anagnia und seinen Bundesgenossen sagt: civitas 30 ten und deren directe mannlichen Nachkommen
sine suffragii latione data, concilia eonubiaque
adempta et magistratibus praeterquam sacrorum
curatione interdictum. Spatestens durch die Ge-

setze de civitate, welche im Verlauf des Bundes-
genossenkriegs promulgiert wurden, sind die Ge-

meinden mit caeritischem Recht in vollberechtigte

umgewandelt worden. Damit horte aber die Exi-

stenz von tabulae C. nicht auf; in quas censores

referri iubebant, quos notae causa suffragiis pri-

(s. Nr. 2). Als Namensteil erscheint C. also nur

bei wenigen Personen der Kaiserzeit. Diese sind

:

der spatere Kaiser Augustus (imperator Caesar

Augustus, s. unter C. Iulius Caesar), schon nach

der testamentarisch erfolgten Adoption durch den

Dictator C. ; ferner seine Enkel und spater Adop-
tivsohne, namlich die Sfihne der Iulia und des

M. Agrippa, Gaius, s. unter G. (Iulius) Caesar,

Lucius, s. unter L. (Iulius) Caesar una Agrippa

vabant Gell. a. O.; vgl. Horat. epist. I 6, 62 und 40 Postumus (Agrippa Iulius Caesar); der spatere

die Cruquius-Scholien dazu, sowie Strab. a. O.

So war in tabulas G. referre synonym geworden
mit aerarium facere und tribu movere. S. Bd. I

S. 675. Mommsen St.-R. IP 404. 406. Ill 583ff.

CIL X p. 584. Bormann CIL XI p. 534. Wil-
lems Droit public 5 105. [Kubitschek.]

Caerosi, belgisches Volk, nur von Caes. b. g.

II 4 zusammen mit den Condrusi, Eburones, Cae-

mani (oder Paemani?) erwahnt (aus Caesar schOpft

Kaiser Tiberius nach der Adoption durch Augustus

(Ti. Caesar Augustus, s. unter Ti. Iulius Cae-

sar); Germanicus nach der Adoption durch Ti-

berius (Germanicus Iulius Caesar); Tiberius

leiblicher Sohn Drusus (Drusus Iulius Caesar)

und dessen Sohne Tiberius, s. unter Ti. (Iulius)

Caesar, und Germanicus, s. unter Germ. (Iulius)

Caesar) ; endlich die Sohne des Germanicus, Nero

Nero Iulius Caesar), Drusus (Drusus Iulius
Oros. VI 7, 14); Variante Caeroesi. Zeuss (Die 50 Caesar), Gains der Altere, s. unter C. (Iulius)

Deutschen 213) setzt sie in Verbindung mit dem
pagus Caroascus, Carasous (auf den Hohen um
Prfim). Miillenhoff Deutsche Altertumskunde II

196f. R. Much Ztschr. f d. Alt. XXXIX 20. Gluck
Kelt. Namen bei Caesar 40ff. Holder Altcelt.

Sprachschatz s. v. Vgl. auch Bergk Zur Gesch.

und Topographie der Rheinlande 114. [Dim.]

Caesar, Tiberius, s. unter Ti. (Iulius) Caesar,

sowie der uns unbekannte, einer von den dreien,

die frilhzeitig starben (vgl. Mommsen Herm. XIH
247f.), und Caligula.

Zur Veranschaulichung der eben besprochenen

Descendenzen diene folgender Stammbaum*):

M. Agrippa ev3 Iulia

C. Caesar L. Caesar Agrippa
Iulius
Caesar

Imperator Caesar Augustus

Ti. Caesar Augustus

Drusus Iulius
Caesar

Germanicus Iulius

Caesar

Ti. Caesar Germanicus
Caesar

Nero Drusus C. Caesar Ti. Caesar ignotus C. Caesar
Iulius Iulius Augustus
Caesar Caesar Germanicus.

*) Das Verhaltnis der Adoption ist durch punktierte Linien gekennzeichnet.

[Stein.]
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226 Reiske. Nach Mannert Geogr. VI 3, 559
= Germanicopolis oder Helgas bei Plin. V 143,
eine Vermutung, fur die sich kein entscheiden-
der Beweis erbringen lasst. Er setzt es nach
Tournefort vermutungsweise nordwestlich von
Brussa an, ebenso Kiepert Forma orb. ant. IX.
Anders Ramsay Asia minor 180, der es an der
Kuste zwischen Apamea und Daskylion sucht.
Munzen mit der Aufschrift Kaiodgua reefiavixrj
bei Head HN 438 und Wien. Numism. Ztschr.
1889, 24.

5) Caesarea in Kappadokien, fruher Mazaka
oder Eusebeia (EvosfSeia), am Argaios (jj jrgoj xcp

lAgyaKp), Hauptstadt von Kappadokien, in der
Landscnaft(f>rae/B<3£Mra) Cilicia. FolgendeNamens-
formen finden sich: Maxaeum (Plin. n. h. VI 8),

Hfd£a (Ptol. V 6, 15), Keoasla Kannadoxiak)
{Miiller Denkmaler d. alten Kunst LXXII 416
= CIG 7287), Kcuoageia firjrQonokis (Head HN
633. Imhoof-Blumer Monnaies grecques 416ff.

Blanchet Revue numism. XIII 65ff., daher wohl
bei Solin. 45, 4 und Mart. Capella VI 690 die
Bezeichnung mater urbium). Der Name Mazaka
wurde abgeleitet von Mosoch, dem Stammvater
der Kappadokier (Const. Porphyr. de them. I

p. 20. Joseph, ant. Iud. I 125. Philostorg. hist,

eccles. IX 12). Eusebeia hiess sie vielleicht nach
dem auf Munzen genannten Ariarathes Eusebes
(Imhoof-Blumer a. a. O.). Den Namen C. er-

hielt sie von Tiberius, nachdem dieser 17 n. Chr.
Kappadokien zur Provinz gemacht hatte. Ram-
says Behauptun'g (Asia minor 303ff.), dass die
Anderung auf Claudius zuriickgehe, ist direct nur
durch Sozomenus (nicht Socrates) hist, eccles. V 4
und Cassiodor hist, eccles. trip. VI 4 gestiitzt; die
andern Beweise sind wohl nicht uberzeugend ge-
nug, um die entgegenstehenden Angaben des Alter-
tums zu entkraften (Eutrop. VII 11, 2. Suid.
s. Tifiegiog und KaiaaQeia. Hieron. chron. p. 147
Schoene). Immerhin ist zu beachten, dass Strabon <

(XII 538ff.) wohl Kappadokien als Provinz, nicht
aber den Namen C. kennt. Nach Sex. Rufus
breviar. 11 war es Archelaos, nach Const. Porphyr.
de them. I p. 20ff. ed. Bonn, [ulius Caesar, der
die Umnennung veranlasste. Hirt. bell. Alex. 66, 4
Plin. n. h. VI 8. Ptol. V 6, 15. Itin. Ant, 179, 5.

201. 205ff. 210. 211ff. 214. Tab. Pent. X 2, 3
(Miller). Philostr. vit. sophist. II 13. Ammian.
Marc. XX 9, 1. Hierokl. 698, 6. Not. episc. 1, 8 u. a.

Bei der Teilung der Provinz Kappadokien unter {

Kaiser Valens blieb C. Metropolis von Cappadocia
prima (Hierokl.). Dass der Name Md(axa auch
spater noch gebraucht wurde, zeigt CIG 4472.
Hauptstelle fiber die Stadt ist Strab. XII 537—
539 , dazu vgl. Procop. de aedif. V 4. Niceph.
Bryenn. 113. Munzen: Eckhel III 187. Mion-
net IV 407; Suppl. Vn 658ff. Imhoof-Blumer
a. a. O. Uber Munzen mit Serapiskult Wien.
Numism. Ztschr. XXI 232. Die unbedeutenden
Ruinen der Stadt, Eskischehir (turkisch) oder f

Zorzot (armenisch; Lejean BuU. d. 1. soci6t6 d.

ge^ographie V. se'r. XX t. 8) genannt, liegen sud-
westlicnvom heutigen Kaisarieh, sie sind mehr oder
minder, ausffihrlich beschrieben von Kinneir
Journey through Asia minor 98ff. Brant Aus-
land 1837, 275. Texier Description de FAsie
Mineure n 47. 53ff. Hamilton Reisen in Klein-
asien (Dbers.) II 248ff. Barth Petermanns Mitt.

Erg.-Heft3, 56. Cuinet Turquie dAsie I 307ff.

Ein Plan der Ruinen bei Lejean a. a. O.

6) Caesarea in Armenia minor, Plin. n. h. VT
26, unbekannter Lage.

7) Caesarea Antiochia in Pisidien, s. Anti-
ocheia Nr. 15.

8) Caesarea ad Anazarbum in Kilikien, s. Ana-
zarba. [Rnge.]

9) Caesarea Panias oder Caesarea Philippi
)(ndnov Polyb. XVI 18, 2. XXVH 1, 3; Kaiod-
geia Jos. ant. Iud. XVin 28 u. o.; Katadgsia
f) $iltii7iov Jos. bell. Iud, III 443. VII 23 u. a.

;

ant. XX 211 u. a.; Vita 74. Evg. Matth. 16, 3.

Marc. 8, 27; Kaiadgeia Ilaviae Ptol. V 15, 21.
CIG 4750. 4921. Le Bas-Waddington m
1620b. Tab. Peut. Caesareapaneas. Geogr. Rav.
II 15 ed Pmder p. 85; Steph. Byz. unrichtig
Katodgua rj itgo; iff Ilavedhi; Ilavide Euseb.
onom. ed. Lagarde 215, 82. 217, 40. 275, 36 u. o.

) = Hieron. ebd. 88, 18. 90, 19ff. 126, 14 u. a. Euseb.
hist. eccl. VII 17—18. Sozom. hist. eccl. V21.
Malalas chron. 237 Dindorf. Philostorg. FHG IV
546. Hierocl. Synecd. 716, 9. Not. ep. I 980
Parthey. Theodos. de situ terrae sanctae § 13
Gildemeister u. a.), Stadt in Phoinike am Fusse
des Hermon, an der Quelle des Jordan (Strab.
a. a. O. Plin. a. a. O. Euseb. onom. a. a. 0. Jos.

bell. Iud. HI 509). Den alten einheimischen
Namen des Orts kennen wir nicht. Derselbe
)wird zuerst zur Zeit des Antiochos d. Gr. unter
dem griechischen Namen Ildviov erwahnt, war
also damals schon hellenisiert. Dort schlug An-
tiochos die Agypter in entscheidender Schlacht
und gewann dadurch Palaestina (Polyb. a. a. 0.).

Den Namen Panias tragt die Stadt und die Land-
schaft (Plin. V 74 Panias in qua Caesarea.
Jos. ant. Iud. XV 360 u. a. s. Panias) nach
der dem Pan geweihten Grotte, Ildvsiov genannt
(Jos. ant. Iud. a. a. 0. ; bell. Iud. I 404. Steph.
Byz. s. Ilavia). Nach dem Tode des Zeno-
doros wurde (im J. 20 v. Chr.) die ihm gehorige
Landschaft Panias von Augustus dem Herodes
geschenkt. Dieser erbaute bei der Pangrotte
einen prachtvollen Tempel zu Ehren des Au-
gustus (Jos. ant. Iud. XV 363f.; bell. Iud. I 407).
Philippus, Tetrarch von Trachonitis und Sohn
des Herodes, machte den Ort durch seine Ver-
grCsserungs- und VerschOnerungsbauten erst zu
einer bedeutenden Stadt und nannte sie zn Ehren
des Augustus Katodgsia (Jos. ant. Iud. XVLH
28; bell. Iud. II 168). Zum Unterschied von
den anderen Stadten dieses Namens wurde sie im
1. Jhdt. n. Chr. Kaiodgsia

)J
Qillnnov genannt

(Jos. a. a. 0. Ev. Matth. 16, 13. Marc. 8, 27).
Die vollstandige officielle Bezeichnung der Stadt
auf den Munzen von Aurelius an ist Kausfdgeia)
Zs^(aaTtj) hg(d) xai SavfXosJ vn(b) Tlaveim (Mion-
net V 312 nr. 10ff.; Suppl. Vm 218 nr. 4ff.).

Daneben ist bei den Schriftstellern die kurzere
Bezeichnung Katodgeia Ilavidg im Gebrauch. Von
der Neugrundung durch Philippus an rechnete die

Stadt ihre Aera (auf Munzen), welche im Jahr 3
oder 2 v. Chr. beginnt. (N o r i s Annus et epochae
Svromac. IV 5, 4 ed. Lips. 442—453. Eckhel
HI 342). Eusebius (Chron. ed. Schoene II 146ff.)

verlegt irrtumlicherweise die Grundung in die

Zeit des Tiberius (ygl. Schurer Gesch. des jii-

disehen Volkes II 127, 390). Nach dem Tode
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des Philippus kam die Stadt und ihr Gebiet
erst einige Zeit unter romische Verwaltung, dann
an Agrippa I. , dann wieder an die Romer und
endlich (seit 53 n. Chr.) an Agrippa II. Dieser
erweiterte die Stadt abermals und gab ihr zu
Ehren des Nero den Namen Neronias (Negmvidg
Jos. ant. XX 211). Doch findet sich dieser nur
selten auf Munzen (Mionnet V 315, 24f. De
Saulcy p. 316. 318. Madden Coins of the
Jews p. 145. 146) und scheint sich sonst nicht
eingeburgert zu haben. Wahrend des jiidischen

Kriegs nnd naeh der Zerstgrung Jerusalems feierten

Vespasian und Titus in C. grosse Feste mit Spielen,

bei welchen die gefangenen Juden im Tierkampf
auftreten mussten (Jos. bell. Iud. HI 443f. VII
28f.). Im 4. Jhdt. ist C. Sitz eines christlichen
Bistums. Der Name C. verschwand um diese
Zeit immer mehr, und der alte Name Panias
wurde der allein gebrauchliche in der christlichen

wie in der rabbinischen Litteratur (s. die angef.

Stellen, vgl. bes. Philost. a. a. 0. vvv Si Ilavidg
iou xalovfiivr). Hieron. in Jes. 42, Iff. ed.

Vallarsi IV 507; in Ez. 27, 19 ed. Vallarsi V
317; in Matth. 16, 13 ed. Vallarsi VII 121. Fiir

die rabbinische Litteratur vgl. Neubauer Geogr.
du Talmud 236—238). In den Kreuzziigen wurde
viel um die Stadt und ihre von den Pranken er-

baute feste Burg Karat es-Subebe gestritten.

Das heutige Banias ist' ein kleines Dorf in

sehr schoner Lage 329 Meter iiber dem Meer, in I

einem Winkel des Hennongebirges. Dem grossen
Reichtum an Wasser entspricht eine fippige Vege-
tation. Aus derHohle am Fusse des Schlossberges,
dem Paneion, bricht ein Strom klaren, schonen
"Wassers hervor, der als Hauptquelle des Jordan
gilt. Hier stand der Augustustempel; vier Votiv-
nischen in der Felswand sind erhalten.

Inschriften: CIG 4537—4539. LeBas-Wad-
dingtonlll 1891—1894. Munzen: Eckhel III
339—344. Mionnet V 311—315; Suppl. VIII '

217—220. De Saulcy Numismatique 313—324
pi. XVIII. Litteratur: Reland 918-922. Eaumer
245. Kuhn Stadteverfassung II 334. Robin-
son Palastina III 61 2ff. 626—630; Neuere bibl.

Forschungen 520—538. Ritter Erdkunde XV
195—207. Guerin Galilee II 308—323. The
Survey of Western Palestine, Memoirs I 95. 109
—113. 125—128. Ebers u. Guthe Palastina
in'Bild und Wort I 356—366. Buhl Geogr. Pa-
lastinas 239f. Baedeker Palastina u. Syrien^E
S. 291f. Die Bibelworterbucher von Winer,
Schenkel und Riehm.

10) Caesarea Stratonis oder Palaesttnae (Ptol.

V 16, 2. Plin. n. h. V 69. Euseb. onom. ed.

Lagarde 207, 1 u. o. Hieron. ebd. 95, 5 u. o.

Itin. Hieros. Totius orbis descr. = Millie r Geogr.
Gr. min. II 517. Steph. Byz. Hierocl. Synecd.
718, 1. Tab. Peut. Apostelgesch. 8, 40. 10, 1.

18, 22. 21, 8. 23, 23ff. Jos. ant. Iud. oft; bell.

Iud. oft. Tacit, hist. II 78. Amm. Marc. XIV 6

8, 11. Philo leg. ad Gaium § 38 ed. Mang. II
590. Euseb. chron. II 142 Schoene; hist. eccl.

HI 31, 5 u. a. Eutrop. VII 10. Chron. Pasch.
I 367 Bonn. Prokop. hist. arc. 11. Synk. 595
Bonn. Apollon. Tyan. epist. XI = Epistologr.
gr. ed Hercher p. 112. Clement, homil. I 15.

20. IV 1. VI 26. XTI 5. Xin 7; recogn. I

12), am Mittelmeer gelegen (daher fj naodXiog

Jos. ant. XIII 313; bell. Iud. I 80. Ill 409.
443 , oder fj em tfj &ai.doofl Kaiodosia Jos.

bell. Iud. VII 20. 30), 60 Millien (Itin. Hie-
ros.), beziehungsweise 600 Stadien (Jos. ant.

XTII 312; bell. Iud. I 79) von Jerusalem ent-

fernt. Der alte Name der Stadt war SrQdxmvog
nvQyog (Artemidor. bei Steph. Byz. fragm. s.

Awoog. Jos. ant. XIH 313. XV 331 u. a.; bell.

Iud. I 80 u. a. Plin. Chron. Pasch. Euseb.
0 chron. Synk. a. a. O.). Noch Strabon (a. a. O.)
kennt die Stadt nur unter diesem Namen. Alter
und Orsprung des Ortes sind dunkel. Stark
(Gaza 451) halt die Stadt fiir eine Griindung
der Ptolemaier. Wenn L. M filler (Numisma-
tique d'Alexandre le Grand p. 306 planches nr.

1466) mit seiner Vermutung Recht hat, dass eine

Miinze Alexanders d. Gr. mit den Buchstaben
St auf unser Stratonsturm zu beziehen sei, so
hatte die Stadt schon zur Zeit Alexanders exi-

)stiert, und man durfte sie als eine Grundung
der Sidonier ansehen. Thatsachlich waren diese

Ende der Perserzeit im Besitz dieses Kiisten-

strichs; auch ist Straton der Name einiger der
letzten Konige der Sidonier (CIG 87, vgl. dazu
Boeckh). Sicher bezeugt ist die Existenz der
Stadt erst fur das Ende des 2. Jhdts. v. Chr.
(durch Artemidoros a. a. O., der um 100 v. Chr.
schrieb, und durch Jos. ant. XLTI 313, der sie

in der Geschichte Aristobuls I. im J. 104 v. Chr.
(erwahnt). Damals war ein Tyrann Zoilos Herr
von Stratonsturm und Dora (Jos. ant. XIII 324).
Alexander Iannaeus gelang es nach langem Kampf,
diesen zu unterwerfen und die Stadt und den
Kfistenstrich dem jiidischen Reich einzuverleiben

(Jos. ant. XIII 335. 395). Mit den iibrigen

Kiistenstadten wurde sodann auch Stratonsturm
von Pompeius den Juden abgenommen, erhielt

seine communale Freiheit wieder und wurde dem
Statthalter der neugegriindeten Provinz Syrien

lunterstellt (Jos. ant. XIV 76; bell. Iud. I 156).
Von Augustus wurde die Stadt Herodes d. Gr.
wieder zuriickgegeben (Jos. ant. XV 217; bell.

Iud. I 396). Dieser legte an Stelle des schon
im Verfall begriffenen Ortes (Jos. bell. Iud. I 408)
eine grossartige Stadt an mit einem Tempel
des Augustus , Theatern

,
prachtigen Palasten

aus weissem Marmor u. s. w. Nach mehr als

zehnjahriger Arbeit wurde die Stadt im acht-

undzwanzigsten Jahr des Herodes (10/9 v. Chr.)
mit grossem Pomp und glanzenden Festspielen

eingeweiht und dem Augustus zu Ehren C. ge-
nannt (Jos. ant. XV 831ff. XVI 136ff. u. a.;

bell. Iud. I 408ff. Plin. Amm. Marc. Chron.
Pasch. Euseb. chron. Synk. a. a. O.; Novell. 103
praef. wird irrtumlich Vespasian als derjenige be-
zeichnet, der der Stadt den Namen C. gegeben
habe). Von da an datiert erst die eigentliche

Bedeutung der Stadt. Herodes hatte vor allem
grosse Mfihe darauf verwendet, hier einen vor-

trefflichen, durch kunstvolle Dammanlagen ge-

sicherten Hafen herzustellen, der als einziger an
der sonst hafenlosen Ktistenstrecke von Joppe
bis Dora rasch grosse Bedeutung gewann. Der
Hafen erhielt den Namen Sepaozhg Aifiriv (Jos.

ant, XVn 87; bell. Iud. I 613). Daher tragt

auf Munzen des Nero die Stadt den Namen E.
fj izodg ZefiaoTy kifiivi (Sestini Class, gener.

149 ed. sec. Eckhel in 428f. Mionnet V
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486f. De Saulcy Numismatique 116f., vgl. fiber

diese Munzen Belley Mem. de l'Acad. des Inscr.

et Belles-Lettres, alte Serie XXVI 1759, 440—
455). Vereinzelt (Jos. ant. XVI 136. Philo a.

a. O.) wird sie auch K. Sep"aotrj genannt. Sonst

gewohnlich wird sie zur Unterscheidung von den

anderen Stadten gleichen Namens, besonders von

C. Philippi, naher bezeichnet als K. % jzaQahog

oder f\ em zfj ftaMoorj K. (s. o.), oder K. % Srgd-

zwvog (Ptol. L e B as-W a d d i n g t on III nr. 1620 b.

)

Clem. a. a. O.), bei spateren Schriftstellern K. zijg

IIai.aiorivtjg (Euseb. onom. a. a. O. ; de martyr.

Palaest. I 2; hist. eccl. Ill 31, 5 K. rfjg 'Iov-

dai'ag. Apoll. Tyan. a. a. O.) oder C. Palaestina

(Itin. Hieros. a. a. O.). Bald wurde C, das von

Herodes an bei Iudaea blieb , eine der grossten

und bedeutendsten Stadte Palaestinas und blieb

dies lange Zeit hindurch (Jos. bell. Iud. Ill

409. Amm. Marc. Tot. orbis descr. Clem, recogn.

a. a. O. Apoll. Tyan. a. a. 0. maxima eivitas. '.

Eutrop. a. a. 0. urbs clarissima). Seit Iudaea

unter romische Verwaltung gekommen war, hatten

die romischen Procuratoren ihren Sitz in C, da-

her Tacitus (a. a. 0.) die Stadt als Iudaeae caput

bezeichnen kann (vgl. Jos. ant. XVIII 55; bell.

Iud. II 169 Pilatus; ant. XX 116; bell. Iud.

II 230 Cumanus. Apostelgesch. a. a. 0. Felix

und Festus. Jos. bell. Iud. II 288 u. a. Florus

Gessius); zugleich war die Stadt Hauptgarni-

sonsort fiir die romische Besatzung (iiber die

dort stationierten Truppen s. Schfirer Gesch.

d. jad. Volkes I 382ff.). Die Bewohnerschaft war

aus Heiden und Juden gemischt, doch waren

erstere bedeutend in der Mehrheit (Jos. bell. Iud.

III 409). Da jeder Teil die Regierung der Stadt

fiir sich beanspruchte (Jos. ant. XX 173; bell.

Iud. II 266), scheint es mehrfach zu Streitig-

'keiten gekommen zu sein. Unter dem Procurator

Felix kam es zu blutigen Kampfen ; Nero nahm
infolge dessen den Juden die Gleichberechtigung,

die sie bisher besessen. Darfiber kam es dann

unter Gessius Florus zu neuen Unruhen, die mit

zum Anlass des jiidischen Krieges wurden (Jos.

ant. XX 173ff. 184; bell. Iud. II 266ff. 284ff.).

Bei Ausbruch des Kriegs sollen nach Josephus

samtliche Juden in der Stadt, 20000 an der Zahl,

in einer Stunde gemordet worden sein (bell. Iud.

II 457. VII 361f.). Vespasian, der hier zum
Kaiser ausgerufen worden war, erhob die Stadt

zur romischen Colonie (Plin. a. a. 0. Novell. 103

praef.)
,

jedoch ohne das voile ius italicum,

nur mit Freiheit von der Kopfsteuer. Titus

verlieh ihr auch Freiheit von der Grundsteuer

(Dig. L 15, 8, 7 divus Vespasianus Caesarienses

colonos fecit non adieeto, ttt et iuris italici essent,

sed tributum his remisit capitis ; sed divus Ti-

tus etiam solum immune factum interpretatus

est; vgl. ebd. L 15, 1, 6.) Als Colonie ftthrte

sie den Namen Colonia prima Flavia (Plin. a.

a. 0.) , auf Munzen eol(onia) prima Fl(avia)

AugfustaJ Caesarensis oder Caesarea. Eine Ab-

kfirzung davon ist die auf einer Inschrift (CIG

4472 = Le Bas-Waddington m 1839) vor-

kommende Bezeichnung Avyovata Kaoagua. Seit

Alexander Sevens hat sie auch noch den Titel

metropolis pr(ovinciae) Sfyriae) Palfaestinae)

(s. Eckhel u. Mionnet a. a. 0.). Das Christen-

tum fand frfihzeitig Eingang in C. (Ap.-Gesch.

a. a. 0.). Ende des 2. Jhdts. n. Chr. war sie

Sitz eines Bischofs (Euseb. h. eccl. V 22. 23 u. a. ;

Verzeichnis der Bischofe s. bei Reland 676f.).

Als Metropole von Palaestina prima war sie auch

dem Bistum Jerusalem ubergeordnet (Hierocl. a.

a. 0.), bis dieses auf dem Konzil zu Chalkedon

zum Patriarchat erhoben wurde. Seit dem 3. Jhdt.

war C. Sitz einer gelehrten Schule, an welcher

unter anderen Origenes thatig war und aus wel-

cher der beriihmteste Bischof von C. , Eusebius

Pamphili, der Kirchengeschichtschreiber, hervor-

ging. Auch Prokop stammte aus C. (Prokop.

hist. arc. a. a. 0.). Unter Heraclius fiel die

Stadt in die Hande der Saracenen. Die Kreuz-

fahrer unter Balduin I. eroberten die Stadt 1001

;

unter der reichen Beute befand sich auch die

Gralsschussel. Die Stadt wechselte tLbrigens in

den Kreuzziigen noch mehrmals die Herren, bis

Beibars sie 1265 zerstOrte. Das heutige el-Kai-

sarije hat noch zahlreiche Rninen der mittel-

alterlichen oder alten Stadt, die allerdings mehr

und mehr zerstOrt werden; die Hafenbauten mit

dem Drususturm des Herodes, das grosse Amphi-

theater, ein Hippodrom sind noch erkenntlich,

auch die Aquaeducte sind zum Teil erhalten.

Munzen: Eckhel III 428—432. Mionnet
V 486—497; Suppl. VIII 334—343. De Saulcy
Numismatique p. 112—141 pi. VH.

Litteratur: Reland 670—678. Raumer
• Geogr. Palaestinas 152f. Winer RealwOrterbuch

und Schenkel Bibel-Lex. unter Caesarea. S ch ii r e r

Gesch. d. jiid. Volkes II 74—77. Ritter XVI
598—607. Gue-rin Samarie II 321—329. The
Survey of Western Palestine, Memoirs n 13—29.

Baedeker Palastina und Syrien* 265f.

11) Caesarea Libani s. Ark a Nr. 3.

12) Caesarea Germanice (Kaioagsia reQfia-

vixr) auf Munzen, Eckhel III 250f. Mionnet
V 112ff.; Suppl. VIII 85ff.) in Kommagene s.

'Germanicia. [Benzinger.]

13) Kaiadgeia in der enaQxia EvepQazrjaiag

(Georg. Cypr. 882, vgl. dazu Gelzer p. 151) s. Neo-
kaisareia. [Fraenkel.]

14) Caesarea Mauretaniae, bis zur Kaiserzeit

Iol, Stadt der Kiiste Mauretaniens, in deren Ruinen

jetzt das Stadtchen Cherchel (ca. 100 km. west-

lich von Algier) liegt. Eine Insel vor dem Hafen

von C, die Strab. XVII 831 und Ptol. IV 2, 35

erwahnen, ist jetzt mit dem Festlande verbunden.

) Nach Solin. 25, 16 Residenz des KOnigs Bocchus

von Mauretanien, vorher zeitweise zur Herrschaft

der numidischen Konige gehorig, wenn wirklich

eine dort gefundene phoinikische Inschrift den

Namen des Konigs Micipsa enthalt (Berger Revue

d'assyriologie et d'archeologie orientale II 2, 1888,

36, vgl. Comptes rendus de rAcademie des inscr.

et b.-l. 1888, 197 . 310). Als Iuba U. zum Er-

satz for Numidien von Augustus die Herrschaft

fiber ganz Mauretanien erhielt, machte er Iol zu

) seiner Hauptstadt und gab derselben den Namen
C. (Strab. XVII 831. Mela I 30. Plin. n. h. V
20. Eutrop. VII 10). Aus der Zeit der Herr-

schaft des Iuba und seines Sohnes Ptolemaeus

stammen zahlreiche Inschriften von Freigelassenen

des KtSnigshauses, zum Teil auch solche zu Ehren

der KOnige selbst. Das Kunstinteresse am Hofe

von C. bezeugen die in Cherchel gefundenen zahl-

reichen und verhaltnismassig guten Statuen (vgl
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Monceanx Statues de Cherchel provenant du
musee grec des rois maures a Caesarea, Gazette
archeologique 1886, 60ff. 6. Boissier L'Afrique
romaine 31f. Gauckler Musde de Cherchel, Paris
1895). Nach der Beseitigung des Ptolemaeus und
der Annexion von Mauretanien durch die Rflmer
wurde C. die Hauptstadt der einen der beiden
rrovinzen, in die das Land geteilt wurde und die
nach der Hauptstadt den Namen Mauretania Cae-
sariensis fiihrte (Dio LX 9). Die Stadt selbst 1

wurde durch Claudius remische Colonie (Plin.
n. h. V 20; eolonia Claudia Caesarea nach den
Inschriften CIL VI 3262. VIII 9400) und der
lribus Quirina zugeteilt (CIL III Suppl. 6758).
Unter Severus erhielten die Caesarienser das
Kecnt, nach dem Muster anderer Stadte einen
Agon oder vielmehr Doppelagon zu veranstalten,
SeovtjQeia und Kofifiodeta genannt (CIL XIV 474)
Die noch immer bedeutende Stadt wurde gegen
Ausgang des 4. Jhdts. von den Mauren in Brand 2

?7TT o
C
o
kt

i
Ammial1 - Marc - XXIX 5 ' 17 - 19- 42. Oros.

VII 83, 5). Im J. 533 wurde C. von den Truppen
Iustmians besetzt (Procop. Vand. II 5. 20) im
folgenden Jahre zum Sitz des Dux von Maure-
tanien erklart (Cod. lust. I 27, 2, la). Vgl CIL
VIII p. 800ff.; Suppl. p. 1985ff. Waille De Cae-
sareae monumentis (Algier 1891).

15) Caesarea in Numidien (?). Im J. 484 er-
scheint auch unter den BischOfen von Numidien
ein Caesariensis (Notit. episc. Num. nr 47 in'Halms Victor Vitensis p. 65). Vielleicht ' ge-

'

hort auch hieher der (donatistische) episeopus
taesartanensts, der an dem Rcligionsgesprach in
Karthago im J. 411 teilnahm (coll. Carth. c. 188.
189, bei Migne Patr. Lat. XI 1331), der jeden-
falls mit dem mauretanischen C. nichts zu thun
hatte; vgl. Morcelli Africa Christiana I 114.

16) Caesarea Tingitanae, s. Ting is.

[Dessau.]
17) Caesarea

, Insel in mari Oceano quod 4
Gallws et Britannias interluit, Itin. marit. 509
Heute Jersey. Desjardins Geogr. de la Gaule
1 332- [Ihm.]

Caesariana. 1) Station der von Mogentianae
(FenCk?) nach Aquincum (Alt-Ofen) langs des
Plattensees verlaufenden Transversalstrasse in Pan-
noma superior (Itin. Ant. 263). Kiepert ver-
legt CIL LTI tab. IV und Formae orbis antiqui

f »II den Ort nach Nagy Vasony, wo CIL III
4141. 4142 gefunden wurden. Vgl. K. Mullen-

,

hoff Deutsche Altertumskunde II 116.

[Patsch.l
2) Ort in Lucanien (Itin. Ant. 110) an der

Strasse von Eegium nach Salernum. 23 mp. von
Neruli (Rotonda), 21 mp. von Marcelliana (bei
Sala Consihna), also in der Nahe von Lagonegro.

[Hfilsen.]
Caesarian! ist anfangs die allgemeine Be-

zeichnung fur das Hausgesinde des Kaisers (Mart.

w CPr
-
epist

-
80

' y> dann specialisiert sie(
sich fur diejenigen Unterbeamten, denen die Be-
sitznahme confiscierter oder auf andere Weise an
die Krone gefallener Privatguter iibertragen ist
In diesem Sinne ist das Wort zuerst urn das
J. 290 nachweisbar (Cod. lust. X 1, 5) Die C
gehOrten zu den Officia der Rationales Sacrarum
largitionum {xafokxol CIG 4807. 4892. Athan.
ap. c. Ar. 14), die der Finanzverwaltung der ein-

zelnen Dioecesen vorstanden (Cod. Theod. X 8, 2),
und wurden deshalb auch catholieiani genannt
(Cod. lust. IX 49, 9 § 3). Da diese Leute be-
sonders viel Gelegenheit hatten, sich auf Kosten
des Staates zu bereichern, so ist es in jenen
Zeiten selbstverstandlich

, dass sie wegen ihrer
Unterschleife beruchtigt waren (CLL V 2781 34
CIA III 48. Cod. Theod. IX 42, 1 § 4. X 1, 5. 8, 2
Cod. lust. X 1, 5). Daher darf ihnen, so lange'sie

J rm Amte sind, keine Wurde verliehen werden, die
sie von der Anwendung der Folter befreien wurde
(Cod. Theod. X 7, 1), und wiihrend sonst die
Regel gilt, dass diejenigen, an welche der Fiscus
iorderuDgen hat, so lange im Besitz ihres Ver-
mogens bleiben, bis der Process entschieden ist,
und dass Geschenke, die sie vor Entstehung jener
Forderungen an Frau und Kinder geraacht haben,
giiltig bleiben, sind die C. von diesen Wohlthaten
des Rechtes ausgeschlossen (Cod. Theod. IX 42,

1 1- X 1, 5). Da sie in der Regel vermtigende Leute
waren, gestattete Kaiser Lilian, sie zum Eintritt
unter die Decurionen zu zwingen (Iul. misop.
367 D)

;
doch machte dies Valentinian I. von der

persOnlichen Erlaubnis des Kaisers in jedem ein-
zelnen Falle abhangig (Cod Theod. X 7, 2).

[Seeck.]
Caesarion s. Ptolemaios.
Caesaris forum in Rom, auch forum Iidium

(Mon. Ancyr. IV 12), Erweiterungsbau des alten
) Forums, vom Dictator Caesar schon 54 v. Chr
geplant, nach 52 (Sueton. Caes. 26) begonnen,
am 24. oder 25. September 46 unfertig dediciert
(beim Siegesfeste nach der Schlacht von Thapsus),
von Augustus vollendet (Mon. Ancyr. a. a. O.). Die
Erwerbung des Baugrundes kostete 100 Millionen
Sesterzen (Sueton. a. a. O. Plin. XXXVI 103);
zu dem von Privaten gekauften kam noch ein
nicht unbetrachtliches Terrain, das durch Ein-
ziehung des altrepublicanischen Comitiums ge-

1 wonnen war (tiber die Bebauung der Area des Co-
mitiums, sowie den an das f. C. anstossenden
Tempel der Felicitas vgl. Hiilsen Rom. Mitt,
1893, 86). Den Mittelpunkt der Anlage bildete
em Tempel der Venus Genetrix (Appian. b. c II
68. 102. ni 28. Nic. Damasc. Caes. 22. Hemerol.
Pmc. Arv. Vail, zum 26. September, s. Momm-
sen CIL 12 p. 323. 330. Cass. Dio XLHI 22),
ein Pyknostylos (Vitruv. Ill 2, 2) von reichster
Ausstattung und mit Kunstschiitzen gefullt (Plin

0 VII 126. IX 116. XXXV 26. 156. XXXVII 111
Das Kultbild war ein Werk des Arkesilaos (Plin
XXXV 156; vgl. Bd. II S. 1168); ausserdera stand
in der Cella u. a. eine Statue des Dims Inlius
mit dem Kometen (Cass. Dio XLV 6) und eine
der Kleopatra (Appian. b. c. II 102). Auf dem
Platze vor dem Tempel stand eine Reiterstatue

<fs Dictators, an der das ikonisch behandelte
Schlachtross besonders geruhmt wird (Statius silv
I 1, 84. Plin. VHI 155. Sueton. Caes. 61. W.

)H. Roscher Berichte der sachs. Gesellsch. d.
Wiss. 1891, 96—154); ferner ein Springbrunnen
mit den Appiades des Stephanus (Ovid, ars am.
I 79. IE 451. Plin. XXXVI 33; vgl. Bd. II
S. 237f.j; eine statua hrieata des Dictators Caesar
(Plin. XXXIV 18) ; eine Colossalstatue des Tiberius
(Phlegon mirab. 13). Ein Brand unter Carinus zer-
storte es (Chronogr. a. 354 bei Mommsen Chron.
mm. I 148), Diocletian stellte es wieder her. Er-
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wahnt wird es noch in der Not. reg. Vni (ob dagegen
CIL VI 10097 Caesareo carmina nota foro auf
dies Forum zu beziehen, bleibt zweifelhaft ; das
Caesaris forum in der Nahe des Argiletum, von
welchem Martial. 1 117, 10 spricht, ist ohne Zweifel

das spatere forum Nervae).

Erhalten ist vom f. C. nur ein Teil der Um-
fassungsmauer aus grossen Tuffblflcken (Reber
Ruinen Roms 155ff.). Vom Tempel der Venus
Genetrix sind um 1570 Reste gefunden, aber sofort

wieder verbaut worden. Zeichnungen davon bei

L aba ceo Libro appertenente all' architettura

tav. 33—36 ed. 1558. Palladio Architettura 1.

IV p. 128 ed. 1581. Vgl. im allgemeinen Canina
Edif. I tav. 92. Jordan I 2, 486—441. Gilbert
Top. IE 225—227. [Hiilsen.]

Caesaris horrea in Rom, genannt Dig. XX
4, 21, 1 (dagegen kann die fragmentierte Inschrift

CIL VI 4240 Stepkanus . . . . Caesaris horr ....

auch auf andere horrea beziiglich gewesen sein,

vgl. 4239: E]ros [Caesjaris horr(earius) [de

LJoUianis), wahrscheinlich allgemeiner Name fur

die grossen kaiserlichen Speicher unterhalb des

Aventins (Galbana, Lolliana u. a.). Eine lex

horreorum, die sich auf kaiserliche Speicher in

Rom bezieht (aber nicht des Hadrian, sondern
eher das Nerva: Mommsen bei Bruns Fontes
iurisS 270) publiciert Gatti Bull. com. 1885,
llOff. [Hiilsen.]

Caesaris horti, bei Rom am rechten Tiber-

ufer, vom Dictator testamentarisch dem romischen

Volke vermacht (Cic. Phil. DI 109. Sueton. Caes. 83.

Appian. b. c. II 143. Plutarch. Brut. 20. Cass. Dio
XLIV 35). Die Lage wird dadurch bestimmt, dass

unter Tiberius 1 5 n. Chr. eine aedis Fortis Fortunae
Tiberim iuxta, in hortis quos Caesar dictator

populo Romano legaverat (Tac. ann. II 41 ;
vgl.

Plut. Brut. a. a. O.) geweiht wurde. Da nun
das Hemerol. Amiterninum am 24. Juni ein Opfer
an die Fortuna trans Tiberim ad milliar. pri-

m(um) verzeichnet, so ist es wahrscheinlich, dass

der tiberianische Tempel an der Stelle oder in

der Nahe eines alteren Heiligtums erbaut wurde
(Mommsen CIL 12 p. 320). Der Fortunatempel
wird sonst noch erwahnt von Varro de 1. 1. VI
17. Ovid. fast. VI 775ff. Plut. de fort. Rom. 5.

Donat. zu Terent. Phorm. V 6, 1, sowie in der

Notitia reg. XIV ; seine Fundamente glaubt L a n -

ciani (Bull. com. 1884, 27f. mit Taf. I) in der

ehemaligen Vigna Costa wiedergefunden zu haben.

Die Garten Caesars miissen demnach an den Ab-
hangen des ,Monte Verde', gegeniiber dem Monte
Testaccio, gesucht werden ; das Terrain hat seit

dem 16. Jhdt. reiche Ausbeute an Kunstschatzen
geliefert (C. L. Visconti Ann. d. Inst. 1860,

415 -450; Bull. com. 1884, 25—38. Borsari
Bull. com. 1887, 90—96. RSm. Mitt. 1890,

149. 1892, 331). Erwahnung verdient die Exi-

stenz zahlreicher orientalischer Heiligttimer in

und bei den h. C. (Behis CLL VI 50—52 ; Sol

CIL VI 708. 709. 712. 755; vgL Borsari Bull,

com. a. a. O).

Einen anderen Garten des Caesar an der Porta
Collina erwahnen Obsequens 71 (131). Ps.-Cicero

in Sallust. 7. Garten des L. Caesar ungewisser
Lage Cic. ad Att. XI 6. [Hiilsen.]

Caesarnm nonius, Park in Trastevere in

Rom, wo die aqua Alsietina endigte und die

Naumaehia Augusti erbaut wurde. Mon. Ancyr.
IV 44 ; Tac. ann. XIV 15. Sueton. Aug. 43. CIL
XI 3772 a = VI 31566 (dazu Barnabei Not.

d. scavi 1887, 186. Hiilsen Rom. Mitt. 1889,

289). [Hiilsen.]

Caesarins. 1) Armenier (Lib. ep. 291), ver-

mahlt mit der Schwester des Eusebios, die ihm
zwei Sohne (Lib. ep. 252), von denen einer Eudo-
xios hiess (Lib. ep. 291), gebar. Beide wurden
Schiiler des Libanios (ep. 251. 252. 253. 257. 291).

Er starb um 359 (Lib. ep. 291; vgl. Sie vers
Libanius 211). An inn gerichtet Lib. ep. 252. 257.

2) Antiochener (Lib. ep. 1454; vgl. Amm.
XXIII 1, 2. Lib. ep. 327), Bruder des Alypios
(Iulian. ep. 29), Neffe des Hierokles (Lib. ep. 1588).

Um 862 gebot er ttber Phrygien (Lib. ep. 674),
aber wohl nicht als Praeses dieser Provinz, son-

dern mit der ausgedehnteren Macht des Vicarius

dioeceseos Asianae ; denn sonst ware sein spateres

Avancement ein gar zu schnelles. Schon bald
nach dem Tode des Iulian (Lib. ep. 1488) wurde
er zum Kaiser berufen, um ein Amt zu flber-

nehmen, das eine ganz verschiedene Thatigkeit,

als seine friiheren Statthalterschaften , erforderte

(Lib. ep. 1064). Es war die Comitiva rerum pri-

vatarum, in welcher wir ihn 364 thatig linden

(Cod. Theod. X 1, 8). Am Hofe des Valens ubte
er grossen Einfluss aus (Lib. ep. 1069. 1070. 1285.

1483. 1485. 1492) ; man erwartete, dass die Prae-

fectur ihm nahe bevorstehe (Lib. ep. 1454). Wirk-
lich war er 365 schon Praefectus urbis Constantino-

politanae, wurde aber als solcher von dem Usur-

pator Prokopios gefangen und eingekerkert (Amm.
XXVI 7, 4. Zos. IV 6, 2). Das Geriicht, dass er

im Gefangnis gestorben sei, scheint zwar falsch

gewesen zu sein (Themist. or. VII 92 c), doch hOrt

man spater nichts melir von ihm. An ihn ge-

richtet Lib. ep. 674. 1064. 1070. 1092. 1132. 1284.

1285. 1330. 1385. 1442. 1454. 1480. 1483. 1485.

1492. 1494. 1502; erwahnt 1466.

3) Kappadokier aus Nazianzus, Sohn des dor-

tigen Bischofs Gregorios und seiner Gattin Nonna
(Greg. Theol. poem, de se ipso XCI. XCVI; epit.

VH 1. XVI 1. XX 3 = Migne Gr. 37, 1446. 1450.

38, 14. 18. 21), jiingster Bruder des berflhmten

Gregorios und der Gorgonia (Greg. Theol. poem,
de se ipso XC; epit. VI 2. VIE 4; laud. Caes.

25 = Migne Gr. 35, 788), der Gattin eines Aly-

pios, der aber von dem Bruder des Antiocheners

C. zu unterscheiden ist. Denn dieser war Heide,

jener Christ (epit. XXIV). C. studierte in Ale-

xandria (laud. Caes. 6 ;
epit. XXI 1) Geometrie,

Astronomie (land. Caes. 7; epit. XII 2. Xm 8)

und namentlich Medicin (laud. Caes. 7. 20; poem,
de se ipso I 181 ;

epit. XIII 4. XTV 8). Um
356 (Migne Gr. 35, 170) trat er die Heimreise

an, errang aber unterwegs bei einem kurzen Aufent-
halt in Constantinopel so hohes Ansehen, dass die

Stadt eine Gesandtschaft an den Kaiser schickte,

dieser mOge den C. zum hanptstadtischen Archia-

tros ernennen. Ein Sitz im Senat und eine vor-

nehme Ehe wurden ihm angetragen ; er aber liess

sich durch seinen Bruder, der um dieselbe Zeit

aus Athen in Constantinopel eingetroffen war,

dazu bestimmen, dies alles auszuschlagen und mit
Gregorios gemeinsam die Reise nach Nazianz fort-

zusetzen (laud. Caes. 8. 9). Gleichwohl wurde
er spater von Constantius zum Archiatros und
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Comes ernannt und erwarb sich an dessen Hof
du'rch unentgeltliche Behandlung der Beamten
grossen Anhang (a. 0. 10). Nach dem Regie-
rungsantritt Lilians zitterte der Bruder fur sein
Christentum und suchte ihn brieflich zu veran-
lassen, dass er sein Amt niederlege (epist. 7 =
Migne Gr. 37, 32). Wirklich machte der Kaiser
auch an C. Bekehrungsversuche

,
ja er liess sich

sogar auf eine Disputation mit ihm ein. Als
diese erfolglos blieb

, gab er ihm zwar nicht ge-
rade seine Entlassung, schiekte ihn aber dooh
vom Hofe fort. C. kehrte in seine Heimat zu-
riick (a. 0. 11—13), wurde aber nach dem Tode
des Apostaten wieder an das Hoflager berufen
und genoss jetzt als Bekenner eines doppelten
Ansehens bei Iovian und Valens (a. 0. 14; poem,
de se ipso I 177; epit. VII 2. XIY 3. XVI 3.

XVII 1. XVin 5). 368 ward er zum Comes sa-

crarum largitionum ernannt (laud. Caes. 15 ;
poem,

de se ipso XI 370) und hielt sich als solcher in ',

Nicaea auf, als er durch das Brdbeben vom 11.
October 368 (Mommsen Chron. min. I 241. Socr.
IV 11) yerschiittet wurde. Zwar zog man ihn
unter den Triimmern des Hauses unverletzt her-
vor (laud. Caes. 15; poem, de se ipso I 172;
epit. XV. Gratulationsbriefe zu seiner Rettung
von Gregor. ep. 20 und Basileios ep. 26 = Migne
Gr. 32, 301. 37, 53); doch einen grossen Teil
seines VermOgens hatte die Erde verschlungen
(poem, de se ipso I 172), und er selbst starb, noch i

ehe er Bithynien verlassen hatte (epit. XIV 4),
an einer Krankheit (epit. XV 3; vgl. epist. 80).
Sein Tod erfolgte im Amte (poem, de se ipso XI
370), muss also noch Ende 368 stattgefunden
haben, da sein Nachfolger Archelaos schon im
Januar 369 erwahnt wird (Cod. Theod. IV 12, 6;
vgl. IX 21 , 7. X 21 , 1). Seine Reste wurden
nach Nazianz geschafft und im Grabhugel seiner

Mutter beerdigt (poem, de se ipso XCI 3), wobei
ihm sein Bruder die noch erhaltene Leichenrede4
hielt. Da er keine Pamilie hinterliess, vermachte
er sein Vermfigen den Armen (laud. Caes. 20;
poem, de se ipso I 222. Basil, epist. 32 = Migne
Gr. 32, 316); doch gab dasselbe noch Anlass zu
langwierigen Processen (Basil, ep. 32. Greg. ep.

29; poem, de se ipso I 173. 183. XI 371). An
ihn gerichtet Basil, epist. 26. Gregor. ep. 7. 20.
Sein Andenken feiern Gregor. epitaphia VI—XXI.
Uns ist ein Dialog in vier Tagesabschnitten er-

halten (abgedruckt bei Migne Gr. 38, 847), wel- 5 1

chen schon Photios (cod. 210), wenn auch zweifelnd,

diesem C. zuschiieb. Doch weiss Gregorios nichts
von irgendwelcher schriftstellerischen Thatigkeit
seines Bruders, und die ftberschrift : Ilevaeis ngoo-
ax&eToai cmo Kmvaxavziov, QeoyaQioxov, 'AvSgiov,
rQtjyogiov, Adftvov, 'Iaidcbgov , Aeovziov cut ai-

xquo> (in seereto) Kaiaagicp tc3 abe).<pqi zov ayCov
rgr/yogiov biiaxoiiov Na£uxviov, omqvixa Ixqa-
rtj&ri h> KwraravTivovjioXu SiSdaxmr inl ctrj x'

(oder nach anderer Uberlieferung err) ?') bezeich- 6(
net ihn nicht als den Verfasser, sondern als den
Hauptredner des Dialogs. Dass dies im Text nur
in der Erwiihnung von seiner kappadokischen
Heimat (I 99 p. 964) hervortritt, liegt an dem
Zustande der Schrift. Denn offenbar ist dieselbe
nicht vollendet, sondem nur im Entwurf erhalten.
Der Verfasser hatte die Absicht, die Fragen (jiev-

oeig), welche an C. gerichtet werden, unter die

verschiedenen in der Uberschrift genannten Per-
sonen zu verteilen. Doch pragt sich dies nur
darin aus, dass dem Constantius die Vertretung
der astrologischen Weisheit ubertragen wird (II

108 p. 977); im ubrigen ist es noch nicht zur
Durchfiihrung gekommen, sondern mvaig und dirrf-

xgiais stehen sich wie im Katechismus unpersOn-
lich gegeniiber. Auch finden sich hier und da
aus verschiedenen theologischen Schriftstellern

Orohe Ausziige eingestreut, welche noch nicht in
die Form von Frage und Antwort gebracht sind

(p. 1045. 1080. 1088. 1105). Der Dialog ist teil-

weise polemisch gegen Arianer, Makedonianer,
Apollinaristen und Origenisten, teils beschaftigt
er sich mit Fragen der Bibelinterpretation, teils

endlich versucht er die Astronomie und Natur-
lehre in christlichem Sinne zu begriinden oder
umzugestalten. Deswegen ist wohl auch C. zum
Hauptsprecher gemacht, weil er einerseits als Arzt

0 und Naturkundiger beriihmt gewesen war und
man ihm andererseits um seines heiligen Bruders
willen auch theologisches Wissen zuschrieb. Die
Abfassungszeit der Schrift diirfte das letzte Ende
des 4. oder der Anfang des 5. Jhdts. sein, da der
Autor den Donauubergang der Hunnen im Winter
394/5 schon zu kennen (I 68 p. 936 ; vgl. Claud,
in Ruf. II 26. Philost. XI 8), dagegen von den
nestorianischen und monophysitischen Streitig-
keiten noch nichts zu wissen scheint.

0 i) Claudius Hermogenianus Caesarius, Praefec-
tus urbis Romae 374—375, s. Bd. I S. 2204 Nr. 43.

5) Domesticus des Magister officiorum Remi-
gius, von diesem zum Notarius des Kaisers be-
fordert, wurde 374 oder 375 auf Befehl des Prae-
fectus praetorio Galliarum Maximums auf die Fol-
ter gespannt, um gegen seinen Gonner auszusasren,
Amm. XXX 2, 11.

6) Flavius Caesarius, Consul 397 (De Rossi ?

Inscr. christ. urb. Rom. I 442. 443. 445. 449.
) 450. 451. 454. 455. 458), unter dem Namen Ty-
phos Vertreter des bOsen Princips bei Synesios
Atyvxrtoi rj tisqi jiQovolag. Er war der Sohn des
Palladius Rutilius Taurus Aemilianus, Consuls
361 (Synes. 88 a), der altere Bruder des Aurelia-
nus, Consuls 400 (Synes. 90 a. 94 a. 110 a. 126 d).

Schon als Greis vermahlte er sich, vielleicht zum
zweitenmal, mit einer jungen Frau, die auf ihn
einen grossen Einfluss ausiibte (105 b). Sie hing
der arianischen Secte der Makedonianer an (So-
>zom. IX 2) und mag dazu beigetragen haben,
die von seinem Vater ererbte Neigung zum Aria-
nismus (Synes. 115 b. 121b) in C. zu festigen.

Nach ihrem fruhen Tode bereitete er sich sein
eigenes Grab bei dem ihrigen und errichtete da-
bei in der Nahe von Constantinopel eine prach-
tige Kirche des hi. Thyisos (Sozom. a. O.). Eine
sinnliche Natur von ungeziigelter Leidenschaft-
lichkeit (90 d), dem Wein und den Weibern er-

geben (91 b. 104 c. 107 c. d), in seinem Verhalten
hochst ungleichmassig (91 a. 93 a. b) und vielleicht

geistig nicht ganz gesund (93 a), verachtete er

Philosophie und Rhetorik (90 c. 93 c) und bewun-
derte nur die rohe Kfirperkraft (91 a). Daher ver-

trat er am Hofe im Gegensatz zu seinem Bruder,
mit dem er in offenkundiger Feindschaft lebte

(90 d. 91 c. 107 b. 112d), die Partei der Germanen
(94 b. 109 a. 121b. 122 b). Er erOffnete seine

Laufbahn in einem Finanzamte, wahrscheinlich
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als Rationales irgend einer Dioecese, und wurde
angeklagt, sich dabei des Unterschleifs und der

Bestechlichkeit schuldig gemacht zu haben (92 a);

spater verwaltete er mehrere Provincialamter(92b),

einen Teil derselben noch unter Iulian und Valens

;

denn schon vor Theodosius hatte er mehr als

einem Kaiser gedient (Lib. or. I 680). Als Ma-
gister officiorum ist er von 387 (Theodor. h. e.

V 19. Lib. or. I 678) bis 389 (Cod. Theod. VIII

5, 49) nachweisbar. In der Fastenzeit 387 wurde

er mit dem Magister militum Hellebicus nach
Antiochia geschickt, um die Stadt fur ihren Auf-

stand zu strafen (Theodor. a. O.), zeigte sich aber

bei der Untersuchung sehr milde. Nach Einlei-

tung derselben reiste er in fabelhafter Eile zum
Kaiser Theodosius zuriick und erwirkte bei ihm
Begnadigung (S i e v e r s Libanius 177). Dies bildet

den Gegenstand einer Rede, welche Libanius zu

seinem Lobe gehalten hat (I 678—696). Nach
der Ermordung des Rufinus (27. Nov. 395) wurde

er an dessen Stelle Praefectus praetorio Orientis

(Philost. XI 5); doch wurde ihm ein College in

der Person des Eutychianus (s. d.) beigegeben.

Als Inhaber dieses Amtes lasst er sich von 395

—398 nachweisen (395 Cod. Theod. X 6, 1. XII

1, 150. XVI 5, 27; 396 Cod. Theod. VI 3, 2.

26, 7. 27, 10. VII 4, 21. VHI 17, 1. LX 1, 18.

38, 9. 42, 14. 15. XV 1, 34. 35. XV 6, 1. XVI 5,

31. 32. 7, 6. 10, 14; 397 Cod. Theod. VI 2, 14.

26, 9. 10. Vm 15, 8. LX 26, 1. XI 8, 1. XVI 8,

13 ; 398 Cod. Theod. XVI 2, 32 ;
vgl. Cod. lust.

XI 70, 4. Synes. de prov. 92cff.), diirfte es aber

wohl wahrend der ganzen Zeit, welche die Herr-

schaft des Eutropios dauerte, behauptet haben.

In dessen Sturz (399) wurde er mit verwickelt

und entging der Verbannung nur durch die Gnade
seines Bruders (Synes. de prov. 96 b. 97 a. 102 d.

124 a). Seine Bemiihungen, an Stelle des Eunu-

chen selbst die Herrschaft tiber den schwachen

Arcadius zu gewinnen, waren vergeblich gewesen

(95 d). Er soil dann durch Vermittlung seiner

Frau, die mit der Gattin des Gainas befreundet

war, diesen aufgehetzt haben, gegen Constanti-

nopel zu marschieren und die Auslieferung des

Aurelian zu verlangen (108bff.). Als die Gothen

bei Chalkedon standen, ging er heimlich in ihr

Lager (110 b) und wirkte dort fur die Hinrichtung

seines Bruders (111a). Nachdem dieser gegen

seinen Willen nur verbannt worden war (400),

ubernahm er selbst die Praefectur und die Leitung

des Kaisers (111c. 400 Cod. Theod. I 35, 1; 401

Cod. Theod. VHI 5, 62; falsch datiert Cod. lust.

VII 41, 2, wohl in das J. 402 zu setzen). Ira

Gegensatz zu dem gar zu freigiebigen Regiment

des Aurelian war er sehr strenge in der Steuer-

erhebung, erhohte die Lasten der Stadte (111 c)

and machte die Vergunstigungen und Privilegien,

welche sein gutmutiger Bruder im Ubermasse er-

teilt hatte, meist wieder ruckgangig (112c. 114b).

Sein eigenes VermOgen soil er durch Amterhandel

bereichert haben (111 d), und auch seine Frau soli

der Bestechung zuganglich gewesen sein (112 c).

Er wirkte dahm, dass den Gothen in Constanti-

nopel eine arianische Kirche eingeraumt werde

(115 b), und als sie aus der Stadt geflflchtet waren,

suchte er den zuruckgebliebenen Rest vergeblich

gegen die Volkswut zu schutzen (121 a). Obgleich

er seine Stellung durch Gainas erhalten hatte,

iiberdauerte sie doch dessen Katastrophe (114 d.

115 b. 121 d. 125 c). Erst 402 wurde er als Mit-

verschworener der Barbaren vor das Gericht des

Senats gestellt und seines Amtes entsetzt (122 d),

aber durch die Fflrsprache seines Bruders, der

wieder an seine Stelle trat, zum zweitenmal be-

gnadigt (124a). Seeck Philol. LII 450.

7) Tribunus et notarius am Hofe Valenti-

nians IH., Nov. Val. 20, 2.

8) Andere Homonymen Symm. ep. I 75; rel.

28, 2. 4.
'

[Seeck.]

9) Caesarius von Aries f 542, wohl der vor-

nehmste und einflussreichste Vertreter christlichen

ROmertums in Gallien wahrend der ersten Halffce

des 6. Jhdts. Geboren spatestens 470 im territorium

der civitas Chalons-sur-Sa&ne ist er auf dem Land-

gute seiner Eltern, wohlhabender ROmer, als bur-

gundischer Unterthan aufgewachsen, anscheinend

ohne nennenswerte Bildung zu empfangen. Von
dem kirchlichen Zuge der Zeit ergriffen, erbat er

gegen den Willen seiner Familie, etwa 587, von

dem Bischof von Chalons die Aufnahme in den

dortigen Klerus; um auch das Vaterland noch

seinem Gott zum Opfer zu bringen, entwich er

589 nach dem Kloster Lerinum, wo er unter dem
Abt Porcarius etwa neun Jahre verbrachte. Als

seine Gesundheit durch den Aufenthalt auf der

ungesunden Insel, zumal bei dem tJbermass von

asketischen Leistungen, die sein Enthusiasmus

sich auferlegte, bedenklich erschuttert wurde,

schiekte man ihn nach Aries, wo er in dem Hause

eines reichen Christen Firminus freundliche Auf-

nahme fand. An diesem Mittelpunkte eines an-

geregten geistigen Lebens lernte ihn der Rhetor

und Grammatiier Pomerius (s. d.) kennen; in

dessen Schule diirfte er mehr gelernt haben, als

die fromme Angstlichkeit seiner Biographen zu-

geben will; aber auch dem Bischof von Aries,

Aeonius, stellte sein Patron ihn vor, und da dieser

sein specieller Landsmann war und Gefallen an

ihm fand, wurde sein Verhaltnis zu Lerinum bald

deflnitiv gelOst, er zum Diaconus und Presbyter

geweiht und nach dem Tode des frftheren Abtes

er an die Spitze des auf einer Rhoneinsel bei

Aries gelegenen Klosters gestellt. Als drei Jahre

spater, 502, Aeonius starb, hatte er, eigentlich

gegen die kanonischen Vorschriften, schon Sorge

getragen, dass man den erst 32jahrigen C. zu

seinem Nachfolger wahlte; trotz der obligaten

Versteckung, mit der er der hohen Wurde anfangs

zu entgehen suchte, hat er sie gem Ilbernommen

und 40 Jahre lang das Bistum der damaligen

kirchlichen Hauptstadt von Gallien unter den

schwierigsten politischen Verhaltnissen verwaltet.

Bis 507 gehOrte Aries zu dem westgothischen

Reich; von Alarich II. ist C. auch einmal als

Hochverrater nach Bordeaux verbannt worden;

nachdem die Stadt die schwere Belagerung durch

Franken und Burgunder, 508—510, gliicklich

iflberstanden hatte, kam sie, wie die ganze Pro-

vence, in die Gewalt der Ostgothen; schon um
513 musste C. sich vor Theoderich in Ravenna

persOnlich gegen die Anklage auf verraterische

Conspirationen verteidigen; unter Vitiges wurde

537 die Provence den Franken iiberlassen, und

Aries kam an Childebert von Paris. So hat C.

in seinen letzten Lebensjahren einen orthodoxen

LandesfQrsten besessen.
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TJnsre Hauptquelle fur seinen Lebensgang bil-
det die bald nach 542 durch fiinf seiner Freunde
verfasste Vita, deren erstes Bucli drei Bischofe
Gyprianus (von Toulon), Firminus und Viventius
das zweite em arelatensischer Presbyter Messianus

)5S.
em Diacon Stephanus geschrieben haben

(Migne Patrolog. lat. LXVII 1001—42). Als Bio-
graphic hat die Arbeit mit ihren vielen Wieder-
holungen und der grossen Ungleichmassigkeit in
der Benchterstattung starke Mangel, aber ihrl
Material ist wertvoll, und die bona fides der wohl-
unterrichteten

, wenn auch von mflnchischen und
klenkalen Vorurteilen beeinflussten Erzahler nicht
anzutasten. Uber die Bedeutung des C. aber fur
die Kirche seiner Zeit werden wir besser unter-
ncbtet durch die mannigfachen Zeugnisse der
Verenrung fur ihn, die wir aus dem Munde von
/eitgenossen, selbst seines Concurrenten Avitus
in Vienne, namentlich aber auch der damaligen
romischen Bischofe, sowie von spateren Theolo-2'
gen, z. B. Venantius Fortunatus und Cassiodor
besitzen. Auf einer Beihe von Synoden, die er
persflnlich geleitet oder inspiriert hat, hat er am
starksten unter alien gallischen BischOfen der
alten Kirche die Ausbildung von Eechtsordnungen
jeder Art m seiner Landeskirchebeeinflusst; der in
tralhen heimische Semipelagianismus ist durch ihn— entscheidend 529 auf der Synode zu Orange —
beseitigt und ein gemassigter Augustinismus, wie
man damals in Rom ihn pflegte, zur Herrschaft 3(
gebracht worden; durch Klostergrflndungen und
Aufstellung von MOnchsregeln hat er eine ver-
haltmsmassig gesunde Entwicklung des MGnchs-
wesens m seiner Heimat gefordert. Eine wirk-
hch religiose Natur, hat er sich bemiiht seinen
bischoflichen Pflichten gerecht zu werden und ist
durch sein unermudliches Predigen in Stadt und
Dorf das Muster eines Volkspredigers fur viele
Jahrtranderte geworden. LongepositisinFraneia,m Gallia atque m Italia et Hispania diversis-
que provinciis eonstitutis transmisit per sacer-
dotes quid in ecclesiis suis praedicare facerent,
bemerkt die Vita I 42, und sie weiss auch, dass
den Predigten des C, soweit sie nicht eongruae
feshmtatibus et loeis d. h. Gelegenheitsreden
waren, vor allem eigeDtiimlich das Eifern gegen
sitthche Mangel und ttberreste heidnischen Wesens
ist, z. B. contra calendarum paganissimos ritus,
contraque .

. lignicolas, fonticolas, dadurch werden
sie fur die Kulturgeschichte so schatzbar! «

Leider befindet sich die litterarische Hinter-
Ussenschaft des C. noch im iibelsten Zustande.
biefttllt mit Einschluss von Unechtem und Zweifel-
haftem m Migne Patrolog. lat. LXVII 1041-1166
Ausser von ihm redigierten Concilienbeschliissen
und ein paar Briefen bilden den Inhalt ein aller-
dings hflchst interessantes testamentum, regulae
fur MOnche und Nonnen und Homilien. Weitaus
die nieisten aber von den Predigten des C. sind
unter falschem Namen veroffentlicht worden; bei-

6

nahe 70 haben schon die Benedictiner in ihrer
Augustinausgabe von pseudoaugustinischen ser-
mmus dem C. zuerkannt (s. Migne Patrolog. lat.
XXXIX). Aber auch unter den Namen des Effrem,
fcusebms

, Faustus ist caesarisches Gut auf uns
gekommen, und an dieser Versprengung ist C
selber nicht ohne Schuld, indem er bisweilen
.Predigten, die er unter Beniitzung alterer Meister

angefertigt hatte, auf deren Namen ediert zu
haben scheint, eine besondere Art von Pseudo-
nymitat. Augenblicklich ist mit der Vorbereitun^
einer kntischen Gesamtausgabe der Opera CaesariiU Morm beschaftigt, eine Anzahl wertvoller
Ueitrage hat er in der Revue be'ne'dictine schon
vorgelegt; neu entdecktes Material auch bei C P
Caspari Kirchenhist. Anecdota 1 1883, 213 u. s.

Eine zusammenfassende Biographie hat C. Fr.
0 Arnold unternommen: Caes. von Arelate u d
gallische Kirche seiner Zeit, Lpzg. 1894; dort findet
man die iibnge Litteratur vollstandig verwertet,
doch fehlt eben noch das Fundament fur derartige
Arbeiten, so lange keine brauchbare Ausgabe der
Werke des C. existiert. Aber schon ein ober-
flachlicher Vergleich eines Ausschnittes aus seiner
Schriftstellerei etwa mit den Arbeiten des 50 Jahre
spater gestorbenen Bischofs Gregor von Tours ge-
niigt, um den tiefen Einschnitt, der zwischen

) diesen Mannern liegt, erkennen zu lassen : Gregor
steckt ganz in der Barbarei des merovingischen
Mittelalters, C. von Aries ist in seiner schlichten
volkstumlichen, auf rhetorischen Prunk erfreulich
verzichtenden, aber des Gefiihls fiir Sauberkeit der
Sprache und der Darstellungsmittel nicht ent-
behrenden Art einer der letzten Bepraesentanten
der classischen Periode der lateinischen kirch-
hchen Litteratur. [Julicher.]

Caesarobriga in Lusitanien, in den Verzeich-
nissen des Agrippa und Augustus unter den d-
vitates stipendiariae genannt (bei Plin. IV 118),
nach den inschriftlichen Zeugnissen (CIL II 895.'

896) aber schon im 1. Jhdt. municipium; jetzt
lalavera de la Beina in der reichen Ebene des
Tagnsthals westlich von Toledo mit alten Mauern
und Thoren und zahlreichen inschriftlichen und
andern Denkmalern (CIL II p. 111. 828).

[Hiibner.]
taesarodunum

,
Hauptstadt der Turones in

lOGalha Lugudunensis , am Liger, Ptol. II 8, 11
jmoa zov Atyeioa Tovqovioi xai n6Xtg avrtiv Kai-
aaodSovvov. Tab. Peut. (Casaroduno). Spater
hiess sie Turoni (s. d.)

: oppidum Turonicum u. a.;
heute Tours. Desjardins Table de Peut. 27
Longnon Geogr. 242ff. Holder Alteelt. Sprach-
schatz s. v. Der Name bedeutet Caesaris arx
(Gluck Keltische Namen 139). [Ihm.]

_
Caesaromagns. 1) Stadt der Bellovaci (s. d.)

nooi m
lla BelSica -

PtoL n 9- 4. Itin. Ant. 380.
0 384. Tab. Peut. (Casaromago); das heutige Beau-

vais. Desjardins Table de Peut. 21. Longnon
Geogr. de la Gaule au Vie s;^cie 415^ jjer
Name bedeutet Caesaris campus (Gluck Kel-
tische Namen 122f.). Vgl. Bratuspantium.

2) Stadt bei den Trinovanten in Britannien
wahrscheinlich zu Caesars Ehren benannte r0-
mische Griindung (s. 0. S. 866), an der romischen
Strasse von Londinium nach Camulodunum (Tab.

3 Pent. Baromaci. Itin. Ant. 474, 1. 480 4 Geogr
Eav. 429, 13), ungefahr bei Chelmsford zu suchen.

[Hiibner.l
Caesellius. 1) Caesellius Bassus, romischer

Bitter, Karthager von Geburt, Durch einen Traum
veranlasst, war er von der Auffindung eines grossen
Schatzes in seinem Landgut fest uberzeugt und
suchte auch dem Kaiser Nero den Glauben bei-
zubringen, es sei der Schatz der Dido mit leichter
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Miihe zu Tage zu fOrdern. Die Nachricht erregte
damals grosses Aufsehen in Rom und gab Nero
zu den iiberschwenglichsten Hoffnungen, ja sogar
zu wahnsinnigen Ausgaben Anlass. Als aber die

Nachforschungen erfolglos blieben, gab sich C.
aus Furcht und Scham den Tod, im J. 65 n. Chr.
Nach einer andern Version wurde er gefesselt,

aber wieder entlassen, nachdem man sich an seinem
Besitz schadlos gehalten hatte, Tac. ann. XVI
1-3; vgl. Suet. Nero 31.

8; vgl. Ribbeck Proleg. ad Verg. 173f.) in
seinen Quaestiones epistolicae und Terentius Scau-
rus in einer, wie es scheint, besonderen Schrift

de Oaeselli erroribus (Gell. XI 15, 3 inter alia
quae de Oaeselli erroribus eonposuit; dass man
auch an die Schrift de rebus per epistulam quae-
sitis denken k8nne, erwahnt Kummrow Symb.
crit. 3 Anm. 8). Aus beiden hat Gellius geschOpft
(Mercklin Jahrb. Suppl. m 658). Benutzt hat

2) L. Caesellius Vindex (L. nach GL VII 147,
14; irrtumlich steht ebenda und GL VI 565, 3
Caecilius), lateinischer Grammatiker der hadria-
nischen Zeit (Keil GL VTI 139), ist nach der
tiberlieferung der Verfasser zweier Werke: 1) eines
Werkes stromateus betitelt (in stromateo GL II

210, 7. 230, 11); 2) eines eommentarius lectio-

num antiquarum (so Gell. II 16, 5. XI 15, 2;
commentaria ebenda VI 2, 1. XI 15, 5. XX 2,

2; in lectionibus suis antiquis ebd. Ill 16, 11). 20
Da nun aber Charisius oder vielmehr dessen Quelle
Iulius Romanus keinen dieser Titel anfiihrt

(
Vin-

dex A litterae libro 1 117, 13; Caesellius Vindex
libro B litterae 239, 21 ; Caesellius Vindex libro

L 195, 26), so nimmt man an, es habe nur ein

einziges Werk vorgelegen, etwa mit dem Titel

Stromateus sive lectiones antiquae (so z. B.
Froehde De C. Iulio Rom. 637; vgl. Ritschl
Parerg. I 360. Kretzschmer De auctor. A. Gellii

[Stein.] 10 ihn sicher Caper, von dem Priscian abhangig ist

(Kirchner Jahrb. Suppl. VIII 516); vielleicht

hat der von Charisius ausgeschriebene Iulius Ro-
manus seine Citate eben daher (Froehde a. a. O.
636). Ob Nonius im 3. Buche neben Caper den
C. benutzt hat, wie L. Mueller Non. II 254 an-
nimmt

,
wage ich nicht zu entscheidenj vgL P.

Schmidt De Nonii Marc. auct. gramm. 152. Im
iibrigen durfte sein Einfiuss weiter reichen, als es
die noch vorhandenen Spuren erweisen. [Goetz.]

3) Caesellia als altromischer Frauenname an-
gefuhrt vom Auct. de praen. 7 und in der (echte-
ren?) Form Caesulla von Fest. 274. [Munzer.]

Caesena (so meist, auch CIL XI 3283 [= vase.

Apoll. 3], Cesena Itin. Hierosol. 615. Tab. Peut.
CIL XI 3281 [= vase. Apoll. 1], Caesana CIL XI
3282 [= vase. Apoll. 2], Curva Caesana Itin.

Ant. 286. Tab. Peut. CIL XI 3284 [= vase.

Apoll. 4], KaCorjva Strab. V 217, Kcuaaiva Ptol.

Ill 1, 46, Ethnikon Caesenas), Stadt in Gallia
gramm. 96; ahnlich schon Osann Beitr. II 329 30 Cispadana am Sapis (Savio) und der via Aemilia,
adn. und Grafenhan IV 69; an zwei verschie-

dene Werke dachten Lersch Ztschr. f. Alt.-Wiss.

1841, 1103 und Mercklin Jahrb. fiir Philol.

Suppl. Ill 638 Anm. u. 658): eine Annahme, der

die Fragmente inhaltlich wenigstens nicht wider-
sprechen. Danach ware das Werk alphabetisch
angelegt gewesen in der Weise, dass manche Buch-
staben — wie bei Verrius Flaccus — wieder in

mehrere Bucher zerfielen. Den Inhalt Mldeten

jetzt Cesena. Zuerst erwahnt wird es von Cic.

ad fam. XVI 27, 2, in der fruheren Kaiserzeit

nur selten (ausser den angefiihrten Stellen noch
Plin. Ill 116 und XIV 67, wo die Caesenatia
vina gelobt werden; Itin. Ant. 99, 126; stadt-

rflmische Soldatenliste vom J. 143. 144 CIL VI
2379 a 111 29. 55. 58). Auch die Inschriften sind

wenig ergiebig; einmal heisst C. municipium
(CIL XI 558), aber nicht einmal die Tribus steht

grammatische ErOrterungen verschiedener Art, die 40 fest. Dagegen spielt es eine nicht unwichtige
sich an bestimmte Lemmata anschlossen und be
sonders das alte Latein berucksichtigten (so fiber

cor als Masculinum; fiber dies statt diei, Mul-
ciber, Mulciberis und Muleibris u. dgl.). Aus
eben diesem Werke wfirden auch die orthographi-

schen Excerpte genommen sein, die Keil GL VII
202ff. abgedruckt hat. Beide Tractate stammen
in dieser Form nicht von C; aber wahrend der
zweite (ex L. Caeeilio Vindice deflorata) inhalt-

lich keine Bedenken erregt, zeigt der erste (ex 50
orthographo Caesellio collecta) manche Spur spa-

terer Zeit (vgl. K e i 1 GL VII 139. L. Mackensen
De Verrii Flacci libris orthogr. [Jena 1896] 20j.

Cassiodor, der diese Excerpte bereits vorfand, nahm
beide auf in der Meinung, dass sie von verschiedenen
Verfassern (C. und Caecilius) herruhrten (Brain-
bach Neugestaltung d. Orthogr. 40). Unter den
Quellen des C. kommen namentlich Varro und
Cornutus in Betracht; vgl. Keil a. a. O. 139. 140.
Dass C. den Plinius benutzt hat, darf ebenfalls als 60
wahrscheinlich gelten; vgl. Neumann De Plinii

dubii serm. libris 46. Beck Stud. Gell. et Plin. 5.

Aus Gellius, der ihn mehrfach lobend erwahnt
(grammatico ut mea opinio est hautquaquam
i?ierudito XVIII 1 1 ; hominis kerele pleraqtie
haut indiligentis VI 2, 1) wissen wir, dass das
Werk von andern Grammatikern lebhaft bekampft
wurde ; so von Sulpicius Apollinaris (z. B. II 16,

Rolle im 6. Jhdt., namentlich in den Gothenkriegen
des Belisar und Narses, wo es als wichtige Festung
erscheint (Prokop. b. Goth. I 1. II 11. 19. 29.

Ill 6. Agathias I 20; vgl. eastrum Gesinate
Agnell. lib. pontif. Ravenn. c. 90 und Cesinate
eastrum Lib. pontif. vita S. Zachariae p. 431
Duchesne). Apollinaris Sidonius ep. I 8 nennt C.

furnum potius quam oppidum. Lateinische In-

schriften aus C. CIL XI 554—570. [Hfilsen.]

Caesennius, romische Gens. 1) Caesennius,

Verfasser einer Schrift fiber Gartenbau (xqnov-
oixd), Quelle des Plin. n. h. ind. 1. XTY.

[Stein.]

2) M. Caesennius Sex. f. auf einer stadtrOmi-
schen Weihinschrift republicanischer Zeit (CIL
VI 31097).

3) P. Caesennius, Zeuge im Process des A.
Caecina (Cic. Caec. 27), wohl verwandt mit Nr. 14.

[Munzer.]

4) A. Caesennius Gallus. Der ganze Name auf
den Inschriften; Kaiaevviog rdXlos und bios rdklog
bei Josephus und auf den Munzen. XVvir sfacris)

f(aciundis), CIL HI Suppl. 12218. Im J. 66
n. Chr. Legat der legio XII. Fulminata wurde C.
von dem Statthalter Syriens, C. Cestius Gallus,

in das aufstandische Gafilaea gesandt (Joseph, bell.

Iud. II 510). Die Stadt Sepphoris nahm ihn mit
Freuden auf (Joseph, bell. Iud. II 511) und empfing
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von ihm eine Besatzung (Joseph, boll. Iud. Ill 31).

Die ilbrigen Orte verhielten sich ruhig, wahrend
die Aufrtihrer auf den Berg Asamon flohen und
daselbst von C.s Truppen niedergemacht wurden.
C. kehrte hierauf nach Caesarea zu Cestius zu-

rilck (Joseph, bell. Iud. II 511—513). Consul
suffectus in unbestimmtem Jahre unter Vespasian
(CIL in Suppl. 12218). Statthalter von Galatien
und Kappadokien in den J. 80—82 (CIL III 312.

318; Suppl. 12218; Miinzen von Caesarea in Kap-
padokien, Mionnet Suppl. VII 663 nr. 25. 26;
auf diese Legation beziehen sich wohl auch die

Mtinzen unsicherer Herkunft bei Mionnet VI
687 nr. 502. 503; Suppl. IV 348 nr. 325. 326.

V 173 nr. 1010, die zum Teil auf Kreta oder
aufNikomedia in Bithynien bezogen wurden). Ein
A. Caesennius Oalli I. Herma CIL XIV 730
(auch 729. 731) Ostia. Dass neben diesem eine

Caesennia L. 1. genannt wird, weist auf nahe Ver-
wandtschaft des A. Caesennius Gallus mit den
Lucii Caesennii Paeti.

5) Caesennius Isauricus schied im J. 178 n.

Chr. aus dem Collegium der Salii Palatini (CIL
VI 1979). [Groag.]

6) Caesennius Lento (Namensform Caesennius
Cic. Phil. Xin 2. Dio XLIII 40, 2; Caesonius
Plor. II 13, 86. Oros. VI 16, 9) diente unter Caesar
709 = 45 in Spanien , holte den Cn. Pompeius
nach der Schlacht bei Munda ein und tOtete ihn
nach kurzem Gefecht (Dio. Flor. Oros.

; Anspielung
darauf Cic. Phil. XI 13. XII 23). Nach Caesars
Ermordung 710 =44 wurde er unter Antonius
Septemvir agris dividundis (Cic. a. O. und Phil.

XIII 2. 26). v [Miinzer.]

7) Caesennius Maximus (so lautet der Name
Tac. ann. XV 71 ; Caesonius Maximus Mart.
VII 44, 1; welcho Form die richtige ist, lasst

sich nicht entscheiden , doch hat Caesennius
grOssere Wahrscheinlichkeit fiir sich, weil sena-

torische Caesonii in der Kaiserzeit erst im 2. Jhdt.
nachweisbar sind; das Cognomen allein bei Se-

neca epist. XIII 2, 2 und Mart. VII 45, 3), Freund
des Philosophen Seneca (Senec. epist. XIII 2, 2.

Mart. VII 45), den er vielleicht in die Verban-
nung nach Corsica begleitete (Mart. VTJ 44; vgl.

Teuffel-Schwabe R. L.-G.5 287, 1). Es mfissen
auch Briefe Senecas an ihn existiert haben (Mart.
VII 45; vgl. Friedlanders Anm.). Mit (An-
naeus) Serenus war C. gleichfalls befreundet (Mart.
VII 45). Consul suffectus in unbekanntem Jahre I

vor 65 (Mart. VII 44), warde er in diesem Jahre
nach der Entdeckung der pisonischen Verschwo-
rung aus Italien (Tac. ann. XV 71) nach Sicilien

verwiesen. Ihn begleitete Q. Ovidius (Mart. VII
44. 45).

8) Caesennius Paetus, Gemahl der Flavia T.

[f.J Sabina (CIL XIV 2830 = Dessau 995 ager
Praenestinus), augenscheinlich einer Verwandten
des flavischen Kaiserhauses. Ob an L. Caesen-
nius Paetus (Nr. 9) oder an L. Iunius Caesennius l

Paetus (Nr. 10) zu denken ist, lasst sich nicht

entscheiden. Doch vgl. Nr. 9.

9) L. Caesennius Paetus. a) Name. Aovy.wg
Kaioinog ITattog Dio LXII 20, 4; Caesennius
Paetus Tac. ann. XIV 29 (in der Hs. Cesonius).
XV 6. Joseph, bell. Iud. VII 59. 220 ; Kaiamvwg
Ilaaog Phlegon mir. 20 (frg. 49 Muell.); sonst
Paetus.

b) Leben. Consul ordinarius im J. 61 n. Chr.
mit P. Petronius Turpilianus (Tac. ann. XIV 29.
Phlegon a. a. O.). Im folgenden Jahre (vgl.

Nipperdey-Andresen zu XV 8) sandte ihn
Nero als Statthalter nach Kappadokien, um den
von den ROmern eingesetzten Armenierkfinig Ti-
granes gegen die Parther zu schiitzen (Tac. ann.
XV 6. Dio LXII 20, 4). Mit der IV. und XII.
Legion rlickte C, den Euphrat iiberschreitend,

i in Armenien ein in der Absicht, Tigranocerta
wieder zu gewinnen. Er gelangte jedoch nur
dazu, einige Castelle wegzunehmen, und fuhrte,

da der Winter bevorstand, seine Truppen zuriick

(Tac. ann. XV 7. 8; falsch Dio LXII 21, 1).

Er selbst bezog mit der IV. Legion das Lager
in Feindesland, bei Rhandeia am Arsanias (Dio
LXII 21, 1). Da iiberraschte den Sorglosen die

Nachricht, dass der Partherkonig Volagases mit
einem grossen Heere heranriicke. Er verstarkte
sich durch die XII. Legion und stellte den Fein-
den, um sie an der Uberschreitung des Taurus-
gebirges zu hindern, Fussvolk auf dem Berges-
riicken und Reiterei in der Ebene entgegen. Die
Parther vertrieben jedoch die Reiter und rieben
die Legionare auf. Der Truppen bemachtigte sich

jetzt grosse Angst, wahrend Paetus unkluger-
weise durch Entsendung einer Schutzmannschaft
fiir Frau und Sohn in das Castell Arsamosata
sein ohnehin kleines Heer noch schwachte. Gleich-

> zeitig rief er den Beistand des Statthalters von
Syrien, Domitius Corbulo, an (Tac. ann. XV 9—11.

Dio LXII 21 , 1). Volagases schloss die Romer
ein und bedrangte Lager und Castell (Arsamo-
sata). Die Entmutigung seiner Soldaten zwang
Paetus schliesslich, mit dem Partherkonig in Unter-
handlungen zu treten, die zu einem Ubereinkommen
fuhrten ; die Legionen sollten von der Belagerung
befreit werden, aber jeder rOmische Soldat mflsse

Armenien verlassen, Castelle und Proviant seien

den Parthern zu ubergeben. Die Capitulation
war voreilig erfolgt, da die Parther fiir eine langere
Belagerung nicht die Mittel besassen , auch Cor-
bulo nicht mehr feme war. Paetus musste noch
die Demiitigung fiber sich ergehen lassen, fiir die

Parther eine Briicke uber den Arsanias zu schlagen.

Dann nahm er einen fluchtartigen Riickzug. bis

er am Ufer des Euphrat auf Corbulo traf (Tac.

aim. XV 13—16. Dio LXII 21, 2—4. 22, 1 ; falsch

Suet. Nero 39). Er forderte diesen auf, vereint

mit ihm wieder Armenien anzugreifen, was Cor-

bulo jedoch ablehnte. Hierauf uberwinterte Paetus
in Kappadokien (Tac. ann. XV 17; vgl. im allge-

meinen Schiller Gesch. der rout. Kaiserzeit I

1, 351. Mommsen R. G. V 388ff. Niese
Grundriss der rom. Geschichte2 197f.). Auf die

Kunde von diesen Ereignissen enthob ihn Nero
seines Amtes und rief ihn nach Rom zuruck.
Wahrend Paetus Schlimmeres fiirchtete, begnugte
sich der Kaiser, seinen Witz an ihm auszulassen
(Tac. ann. XV 25. Dio LXII 22, 4). Im J. 70
wurde Paetus von Vespasian zum Statthalter

Syriens ernannt (Joseph, bell. Iud. VII 59; dass

der Consul des J. 61 und dieser Legat von Syrien

identisch sind, hat Klebs Prosopogr. imp. Rom.
I 265 nr. 137 erwiesen). Als solcher klagte er

im Fruhjahr 72 (vgl. Niese Hermes XXVIII
1893, 212) den Konig Antiochos IV. von Kom-
magene — es ist fraglich, ob mit Grund — heim-
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licher Verbindungen mit den Parthern an. Da
ihm der Kaiser freie Hand liess, fiel er in Kom-
magene ein, besetzte das Land und die Haupt-

stadt Samosata und lieferte den Sohnen des KGnigs

ein unentschiedenes Treffen. Als jedoch Antiochos

seine Sache verloren gab und nach Kilikien ent-

floh, gingen seine Truppen zu den ROmern iiber.

Der Konig selbst wurde gefangen und von Paetus

nach Rom gesendet (Joseph, bell. Iud. VII 219

—

238), sein Land annectiert (vgl. Marquardt Rom. 1

Staatsverw. I* 399).

c) Familie. Paetus Gemahlin und ein an-

scheinend noch im Knabenalter stehender Sohn

werden Tac. ann. XV 10 erwahnt. Ein alterer

Sohn, wohl L. Iunius Caesennius Paetus (Nr. 10)

diente als Tribunus militum im J. 63 (Tac. ann.

XV 28). War Paetus der Gemahl der Flavia

Sabina (Nr. 8), so ist seine Ernennung zum Statt-

halter Syriens bald nach Vespasians Regierungs-

antritt und die Nachsicht, die dieser HerrscherS

seinem Versuche gegentiber bewies, die im J. 62

compromittierte militarische Ehre wiederherzu-

stellen, nicht auffallend (vgl. Klebs a. a. O.).

10) L. Iunius Caesennius Paetus (der vollstan-

dige Name Herm. XXIII 1888, 159), allem An-

schein nach der altere Sohn des L. Caesennius

Paetus (Nr. 9), demnach Tribunus militum unter

Domitius Corbulo im J. 63 (Tac. ann. XV 28);

Consul suffectus im Marz eines unbestimmten

Jahres unter Vespasian mit P. Calvisius RusoS

(CIL VI 597. Herm. XXni 1888, 158. 159; die

Zeit 'wird dadurch bestimmt, dass die Consuln

auf pompeianischen Geschaftsurkunden genannt

werden und beide nicht vor dem J. 83/84 den

Proconsulat von Asia bekleideten; vgl. Klebs
Prosopogr. I 266 nr. 138), Proconsul von Asia

nach dem J. 83/84, in welchem Domitian den

Beinamen Germanicus annahm : Inschrift von My-

lasa Le Bas III 358; Miinzen von Ephesus

Mionnet III 94 nr. 259. 95 nr. 264; Suppl. VI •

133 nr. 361—365. 135 nr. 373. Waddington
Fastes nr. 107. Leake Numism. Hell, Asiat.

Greece 56 ; von Smyrna Mionnet HI 226 nr. 1263.

227 nr. 1267. [Groag.]

11) C. Caesennius Philo zog 702 = 52 mit

Erfolg den Sex. Clodius vor Gericht (Ascon. Milon.

p. 49). [Miinzer.]

12) Caesennius Silvanus, Tribunus militum.

Der jiingere Plinius verhalf ihm zu dieser Stellung

auf die Bittc des Geschichtschreibers Sueton, eines I

Verwandten von C. Plin. ep. Ill 8, 1. [Stein.]

13) A. Iunius Pastor L. Caesennius Sospes,

Cos. ord. 168 n. Chr., s. unter Iunius. [Groag.]

14) Caesennia e munieipio Tarquiniensi (Cae-

sennii in Tarquinii CIL XI 3392. 3415—3417),

summo loco nata et probatissima femina, war

in erster Ehe mit M. Fulcinius (Cic. Caec. 10),

in zweiter mit A. Caecina verheiratet, den sie

zu ihrem Erben einsetzte (a. O. 17). [Miinzer.]

15) Arria Caesennia Paulina s. o. Arrius
Nr. 43. [Groag.]

Caesernius. 1) C. Caesernius, Schwieger-

sohn des L. Mestrius Floras. Pint, quaest. conviv.

V 7,- 6 (682 F). VII 4, 2 (702 F). VII 6, 2 (707 C).

2) T. Caesernius Macedo, Procurator Augusti

in Mauretania Caesariensis im J. 107 n. Chr.,

CIL HI Suppl. 10224 und p. 1973 dipl. XXXVI
(vom 24. November 107).

3) Caesernius Statianus, 6 xQaxiaxog, Curator

von Nicomedia in Bithynien (Xoyiaxsvcov) unter

Septimius Severus, nach 198 n. Chr., da in der

Inschrift die SefSaoxoi genannt werden, namlich

Septimius Severus und Caracalla, der letztere

aber erst 198 Augustus wurde, CIG 3771. In

welcher Beziehung er zu T. Caesernius Statius

Quintius Statianus Memmius Macrinus (Nr. 5)

steht, ist unklar. [Stein.]

4) T. Caesernius Statius Quinetius Macedo
Quinctianus, tfriumvir aujro argen[to aere

fflandoj f(eriundoJ] ,
tfribunus mUfitum) Vjegi-

onis XXX. [Ulpfiae) Vijetriois, [qufaestor)]

candidatus, [eensitor per] Africam Maur[etani-

asque], [tribfunusj] plebis candidaftus], [praet.

candfidatus)] inter eives etpferegrfinosj], oo[mes

imp(eratoris)] per orientem, legatus legio[nis .

.

.]

piae fidelis, p[raef(ectus) alimfentorum)], [cu-

rator] viae Appiae, cos. (suffectus in unbekanntem
i Jahre) , sodalis Aug(ustalisJ CIL V 865 (vgL

Addit. p. 1025) = Dessau 1069. 866 (Aquileia).

XIV 2253 (ager Albanus). Einen Freigelassenen

des C. nennt die Inschrift CIL V 482 flsola).

C. war vielleicht Sohn des T. Caesernius Macedo

(Nr. 2) und Bruder von Nr. 5.

5) T. Caesernius Statius Quintius Statianus

Memmius Macrinus. Mit vollem Namen nennt

ihn die Inschrift CIL VHI 7036 = Dessau 1068

(Cirta), die seine Amter bis zum Consulat auf-

) zahlt. Er war nach derselben : XVvir (unrichtig

statt Xvir) stlitib. iu[dican]dis, quae[st.] can-

didatus divi Hadriani, comes eiusdem in fori-]

ente, tribfunusj p\(ebis), (praetor), missus ad

dilec[tu]m iuniorum a divo Hadriano in r[e]-

gionem Transpadanam, leg(atus) legfionis) XIV.
Q(eminae) M(artiae) V(ictricis). Legat von Nu-

midien und Consul designatus im J. 141 (CIL

VIII 2361 = Suppl. 17849. 17850 Thamugadi;

Suppl. 17678 Mascula) ; demnach Consul suffectus

D 141 oder 142. Legat von Germania superior im

J. 150 (Revue arche'ol. XIV 1889, 373), sod[al]is

Augustalis. Wohl Sohn des T. Caesernius Macedo

(Nr. 2), vielleicht Bruder des Vorhergehenden.
[Groag.]

Caesetius, rOmische plebeische Familie. 1) C.

Caesetius eques Bomanus, Freund des Q. Liga-

rius (Cic Ligar. 33), vielleicht identisch mit dem
Vater von Nr. 4.

2) L. Caesetius wurde von dem alten Cato

D verteidigt. Fest. p. 301. Diomed. I p. 376, 4 =
Priscian X p. 520, 23.

3) P. Caesetius, Quaestor des Verres 682 =
72 (Cic. Verr. IV 146. V 63).

4) L. Caesetius Flavus (Praenomen Dio. Nic.

Damasc.
;
Cognomen $kaoviog irrig Dio. Plut.)

und L. Epidius Marullus, Volkstribunen 710 =
44, nahmen von einer Statue Caesars das Diadem,

das man ihr aufgesetzt hatte, hinweg, indem sie

erklarten, der Dictator selbst wunsche solches

0 nicht, und verhafteten die Schuldigen. Ebenso

fuhrten sie Leute, die ihn bei der Ruckkehr von

den feriae Latinae mit dem KOnigstitel begriisst

hatten, ins Gefangnis ab und ernteten beim Volke

allgemeinen Beifall fiir ihr Verhalten. Daraufhin,

nicht erst nachdem er noch weiter durch sie ge-

reizt war (wie Dio XLIV 10, 2 sagt), beschwerte

sich Caesar iiber sie beim Senat, der sich seinen

Wunschen ohne weiteres fiigte. Caesar stiess sie
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kraft seiner Censorwiirde aus dem Senat und ent-

setzte sie ihres Amtes gemass eines von dem
Tribunen C. Helvius Cinna (vgl. Dio XLIV 10,

3. XLVI 49, 2. Obsequ. 70) beantragten Volks-
beschlusses. Sie wurden zwar nicht, wie Nic. Da-
masc. v. Caes. 20, 5—9 behauptet, verbannt, aber
verliessen Rom freiwillig. Auch dass Caesar sie

selbst begnadigt habe, ist eine unrichtige Angabe
desselben Autors (22, 1) ; vielmehr forderten Brutus

Caesius, romischer Gentilname, findet sich
schon in republicanischer Zeit in verscbiedenen
Teilen Italiens. [Miinzer.]

1) Caesius, flngierter Name bei Mart. VII 55.

[Groag.]

2) Caesii, Aquini von Catull. 14, 18 zusammen
als Beispiele schlechter Dichter genannt.

[Skutsch.]

3) C. Caesius M. f., hochster municipaler Be-
und Cassius nach Caesars Ermordung ihre Zuriick- 10 amter in Praeneste, Ende des 7. Jhdts d St
berufung (App. b. c. II 122), die nun auf Antrag (CIL I I140 = XIY 2980)
des Praetors Cornelius Cinna erfolgte (Nic). Das
Recht der Amterbewerbung wurde ihnen zurfick-

gegeben, aber nicht das Tribunal (Cic. Phil. XIII
81. Liv. ep. CXVI. Veil. II 68, 4f. Suet. Caes.

79. 80. Dio XLIV 9, 8—10, 3. App. b. c. II

108. 122. 138, vgl. IV 93. Plut. Caes. 61, 3 ; Anton.
12, 2. Zon. X 11 p. 369 aus Plut. Nic. Damasc.
a. O.; vgl. Schelle Beitrage zur Gesch. des Todes-
kampfes der r6m. Republik [Dresden 1891] 2—5). 20
Nach Val. Max. V 7, 2 weigerte sich der Vater
des C, der rCmischer Ritter war (vgl. Nr. 1) und
noch zwei andere Sohne hatte, mit Entschieden-
heit, diesen zu verstossen, wie Caesar ihm zumutete.

5) Caesetius Rufus wurde wegen eines Hauses,
das der Fulvia gefiel, 711 = 43 proscribiert und
getOtet, obwohl ihn Antonius gar nicht gekannt
hatte. Er war Senator, doch ist die Identification

mit Nr. 3 durch nichts gerechtfertigt (App. b. c.

IV 29, der nur das Cognomen bietet. Val. Max. 30 (Cic. Verr. I 130).

4) L. Caesius, Mfinzmeister urn 644 = 110
(Mommsen Miinzwesen 560 nr. 174).

5) L. Caesius C. f., municipaler Magistrat
von Pompeii in sullanischer Zeit (CIL 1 1250 =
X 819).

6) L. Caesius, 694 = 60 Begleiter Q. Ciceros
in Asien (Cic. ad Q. fr. I 1, 14. 2, 4), vielleicht

der im J. 700 = 54 erwiihnte C. (a. O. Ill 1, 3).

[Miinzer.]

7) L. Caesius , praefeotfus aerari mi-
litjaris zwischen 21 und 30 n. Chr. (CIL V 8845
Verona). [Groag.]

8) M. Caesius wurde zur Zeit des pyrrhischen
Krieges von den meuterischen Soldaten in Rhegion
nach dem Tode ihres ersten Hauptmanns Iubellius,

dessen Schreiber er gewesen war, zum Ffihrer ge-
wahlt (Val. Max. II 7, 15).

9) M. Caesius, Praetor urbanus 679 = 75

IX 5, 4). [Miinzer.^

Caesi oder Cesi, indisches Volk im Berggeblet
zwischen der Yamuna und dem mittleren Sindhu,
neben den Caetriboni und Megallae, Megasth. bei

Plin. VI 73. Kurzform filr die in indischen

Volkerlisten erwahnten ,langhaarigen' Aboriginer
DirghaKeya und KSca-dhara der Nordregion.

[Tomaschek.]

Caesianus. 1) S. Iuventius, Nonius,
Numicius, Plautius.

2) Caesianus, Cognomen des cos. 39 n. Chr.
L. Apronius Caesianus (mit C. Caesar Germa-
nicus II) = Apronius Nr. 6. [Groag.]

Caesia silva. Germanicus iiberschreitet im
J. 14 bei Vetera den Rhein und zieht gegen die

Marsen: agmine propero Caesiam silvam limi-

temque a Tiberio coeptum scindit, Tac. ann. 1 50.

Der Wald wird sonst nicht erwahnt. Nach v. V e i th
Bonner Jahrb. LXXXIV 6 ist es der Coesfelder

10) M. Caesius , sicilischer Steuerpachter unter
der Verwaltung des Verres 682 = 72 (Cic. Verr.
Ill 88. 101).

11) M. Caesius, Freund Ciceros, Aedil in
dessen Vaterstadt Arpinum (Cic. ad fam. XIII 11,
3. 12, 1).

12) P. Caesius, romischer Ritter aus Ravenna,
hatte von Cn. Pompeius Strabo das Burgerrecht
erhalten; Cicero erwahnt ihn noch 698 = 56

40 (Balb. 50) und richtete vielleicht ein Jahr frfiher

den Empfehlungsbrief ad fam. XIII 51 an ihn.

13) Sex. Caesius, romischer Ritter und Steuer-
pachter in Asien 692 = 62 (Cic. Flacc. 68).

[Miinzer.]

14) T. Caesius wird von Pomponius (Dig. I 2,

2, 44) unter den Schfilern des Ser. Sulpicius Rufus
genannt. Ob er Schriften verfasst hat und ob
diese Aufnahme in das Sammelwerk des Namusa
gefunden haben, lasst sich nicht mit Sicherheit

Wald (vgl. LXXXIX 89), nach andern der Haesern- 50 bestimmen. Vgl. Aufidius Nr. 31. [Jars.]

wald. Nach Mullenhoff Deutsche Altertums
kunde II 222 steht Caesia filr Chaesia (deutsch

haisi); in einer mittelalterlichen Urkunde vom
J. 796 findet sich der Wald Heist wieder in aqui-
lonari parte fluvii Burae zwischen Werden und
Essen. [Ihm.]

Caesidins. 1) ... [CJaesidius . . . wird auf
einem Inschriftfragment genannt als [trjibfimusj
leg(ionis) [HI. Augfustae)]

, [qufaestorj? divi

Vespjasiani und Consul (CIL VIII Suppl. 12539). 60
2) Caesidia Longina, an die Marcus und Ve-

rus ein Rescript richteten, Dig. XXXVII 14, 17.

[Groag.]

Caesilins. 1) C. Caesilius C. f., Municipal-
quaestor von Tibur in republicanischer Zeit (CIL
XIV 3655). [Miinzer.]

2) Q. Fabius Caesilius Titianus s. Fabius.
[Groag.]

15) C. Caesius T. f. Cl(audia) Aper, prae-
f(eetusj coh(ortis) II. HispanorfumJ equitatae
im J. 60 n. Chr. (CIL III p. 845 dipl. II), tri-

b(unus) militfumj, quaestor pro prfaetore) Ponti
et Bithyniae (demnach vorher in den Senatoren-
stand aufgenommen), aedi/is plebfisj Cer(ialis),

prfaetorj, legatfusj pro prfaetore) provineiae
Sardiniae. CIL XI 6009 = Dessau 981 Sesti-

num. [Groag.]

16) Caesius Bassus , Dichter der neronischen
Zeit. Als Lyriker genoss er Achtung bei Zeit

genossen und Spateren : Persius (VI 2—4) feiert

ihn als ernst- und scherzhaften Lyriker, und Quin-
tilian (Inst. X 1, 96) nennt ihn den einzigen Ly-
riker, der etwa ausser Horaz gelesen zu werden
verdiene. Seine sonstige dichterische Thatigkeit
wird von Persius (a. O. v. 3. 5f.), fur uns nicht

gerade klar, umschrieben : mire opifex numeris
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veterum primordia voeum . . . intendisse , was
man doch wohl am einfachsten von einem ety-

mologischen Lehrgedicht versteht. Erhalten ist

von diesen Erzeugnissen nur ein Hexameter aus

dem zweiten Buch lyricorum (Priscian GL II 527).

Die Lebenszeit des C. bestimmt sich durch sein

Verhaltnis zu Persius. Dieser ist a prima adu-
lescentia mit Bassus befreundet gewesen, hat ihm
seine sechste Satire gewidmet und sein dichte-

rischer Nachlass ist von Bassus herausgegeben
worden (vita Persii p. 58, 18. 59, 18B.8). In
jener Satire, die bei Persius Tode (24. Nov. 62)

noch nicht beendigt war (vita p. 59, 17), wird
Bassus senex genannt (so die gute Uberlieferung

v. 6 ; senes g, was trotz B i e g e r De Persii co-

dice Pithoeano, Berlin 1890, 4 nicht einmal ver-

standlich ist); er muss also, als er beim Aus-
bruche des Vesuvs 79 mit seiner Villa verbrannte

(als fama gemeldet vom Schol. Pers. VI 1 ; Plin.

ep. VI 16, 8 hat damit schwerlich etwas zu
thun), ungefahr Siebziger gewesen sein (Bfiche-

ler Rh. Mus. XLI 458). Gewiss identisch mit
unserm C. ist der C. Caesius Bassus, der auf einer

vermutlich der neronischen Zeit angehOrigen In-

schrift aus Sublaqueum als Verk&ufer eines Grund-
stttcks erscheint (CIL XIV 3471); dass der Dichter

C. ein Sabinum besass, wissen wir durch Persius

(VI 1). Zeit und Name empfehlen die Identifica-

tion mit Nr. 17. [Skutsch.]

17) Ein Caesius Bassus wird als ange-
sehener, gelehrter Metriker und Verfasser eines

liber de metris " mehrfach von den lateinischen

Metrikern citiert. Mar. Vict. G. L. VI 209, 10
(vir doctus atque eruditus). Terent. Maur. G. L.

VI 395 (v. 2358 u. v. 2369 auetore tanto credo

me tutum fore). Diom. G. L. I 513. Dass der-

selbe Caesius Bassus gerneint ist bei Rufin. G. L.

VI 555, 22 Bassius ad Neronem, kann einem
Zweifel urn so weniger unterliegen, als der von
Victorinus als Eigentumlichkeit des C. angefuhrte

Ausdruck trimetrus sich in dem Fragment bei

Rufin vorfindet. Danach ist also C. Zeitgenosse

des Nero, und es ist kein Grand vorhanden, die

naheliegende Identificierang des auf die Neubil-

dung von Metren abzielenden Metrikers (G. L.

VI 271, 2ff.) mit dem gleichnamigen lyrischen

Dichter und Freund des Persius (Nr. 16) abzu-

weisen. Trotz der Ubereinstimmung seiner Lehre
mit der Verstechnik des Seneca (Leo Senec. trag.

I 120ff. 132ff.) lasst sich fiber das Verhaltnis der

beiden nichts Bestimmtes sagen. Leo Hermes
XXIV 294, 2 vermutet, dass mit dem mm igno-

bilis poeta Quint. IX 4, 90 C. gerneint sei.

Unter dem Namen des C. B. enthielt das
beriihmte im J. 1493 im Kloster Bobbio gefundene
Corpus lateinischer Grammatiker und Metriker

(G. L. I p. Vm. VI 245) einen ganz dfirftigen

Abschnitt fiber ein paar Horazmetra (G. L. VI
253. 305f.). Aber entweder gehOrt hier der Name
des C. B. uberhaupt nicht hin, oder der spate

Grammatiker hat ihn nur hingesetzt, weil er eine

Schrift des C. benfitzte, freilich nicht ohne aller-

hand Versehen und Entstellungen. Fttr die Er-

kenntnis der Lehre des C. ist das Stfick vfillig

wertlos. Besser steht es mit dem Fragment G. L.

VI 255—272. Durch einen Irrtum desParrhasius
gait seit der ed. princ. (vom J. 1504) als fiber-

lieferter Verfassername fur dieses Stuck wie ffir G.

Pauly-Wiasowa III

L. VI 278—304 Atilius Fortunatianus (s. Bd. II

S. 2082). Als Keil G. L. VI 250 zeigte, dass
der Name vielmehr allein fttr das letztere fiber-

liefert ist, sprach er zugleich, auf eine sorgfaltige

Vergleichung mit den namentlich uberlieferten

Fragmenten gestfitzt, die Vermutung aus, dass

jenes, jetzt herrenlos gewordene Fragment der
Sehluss des von den Metrikern viel benutzten
liber de metris des C. sei.

10 Als sicher darf gelten, dass wir hier caesi-

anische Doctrin besitzen, aber ob nicht vielleicht

nur einen Abschnitt einer kttrzeren Schrift des

C. oder einen kfirzenden Auszug aus jenem liber

lasst sich einstweilen nicht entscheiden.

Das Fragment enthalt den Sehluss des metrum
Sotadeum, das Arehebuleum, die Hipponaetea,
den hendecasyllabus Phalaecius mit emigen Ab-
leitungen, das metrum PhUicium, das Paeonieum
und Proeeleusmatieum, den Saturnius, die reli-

20 qua Horatii metra (carm. I 2. 5. 9. 8) und ein

kurzes Schlusswort fiber Bildung neuer Metra.
Ein System ist in der Anordnung nicht vorhanden

;

trotzdem ist sie sicher ursprunglich und die syste-

matische Darstellung derselben Lehre bei Teren-
tianus und Aphthonius erstdasspatere(Westphal
Metr. 12 154. Leo a. a. O. 282, 2; doch vgl.

auch Usener S.-Ber. Akad. Munch. 1892, 613).

Der verlorene Abschnitt der Schrift enthielt unter

anderem eine pedum demonstrate (264, 28) und
30 einen eignen Abschnitt fiber die metra des Archi-

lochos (268, 29). Im fibrigen kann die Schrift

des Terentianus de metris zur Erganzung dienen,

wenn er auch den C. nicht direct benutzt hat

(Leo a. a. O. 283 A.) , und namentlich anstatt

der Beispiele des C. sich hier solche aus den
novelli poetae finden. Von den Hbri de melieis

poetis et de tragieis choris, die C. 272, 6 in Aus-
sicht stellt, wissen wir garnichts.

Danach ergiebt sich, dass C. der alteste und
40 wichtigste erhaltene Vertreter derjenigen metri-

schen Schule ist, die Westphal in seiner grund-

legenden Arbeit Metr. 12 139ff. charakterisiert,

und als deren Eigentumlichkeit er, mit nicht

glttcklichem Ausdruck, die metra derivata be-

zeichnet. Diese Schule ist ffir uns allein durch

lateinische Metriker vertreten und knfipft auf

romischem Boden an die Autoritat Varros an.

Ihre Regeln bilden auch die Grundlage ffir die

Verstechnik des Horaz (Christ S.-Ber. Akad.

50 Mfinch. 1868, Iff. Kiessling Philol. Untersuch.

II 65 und Ausgabe der Oden 1884), dann des

Seneca (Leo Sen. trag. I 98ff.) und der sich an
ihn anschliessenden novelli poetae, wie Pomponius,

Ammianus, Serenus. Die Haupteigentumlichkeit

der Schule besteht darin, dass sie als das eigent-

lich constituierende Element des Verses nicht

sowohl den Versfuss ansieht als das comma. Aus-

gehend von der Behauptung, dass die beiden

altesten Metren der herons (d. h. der daktylische

60 Hexameter) und der iambus (d. h. der iambische

Trimeter) seien, ursprunglich selbst von einander

nicht verschieden, glaubt man dem historischen

Gang der Entwicklung zu folgen, wenn man aus

den Abschnitten (commata) dieser Verse durch nene

Zusammenstellungen, unter Weglassung oder Hin-

zufugung einzelner Silben, die Formenfulle der

griechischen Metra ableitet. Damit hangt es

zusammen, dass zur Bezeichnung der einzelnen

42
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Verse nicht ihre genaue metrische Gestalt ange-

geben wird, sondern der Name des evosirjs, d. h.

desjenigen, der diese Versart zuerst in grOsserem
Umfange gebraucht hat, gelegentlieh unter Hin-
zufiigung der Rhythmenart oder der Silbenzahl.

Dabei kann auch nicht von vollst&ndigen und
unvollstandigen Versen die Rede sein, sondern
es heisst etwa versus eluditur antibaccheo (256,

24) oder eluditur semipede (262, 25). Diese
conclusio oder clausula wurde bei den Griechen
tcaralrj^is genannt. Auch die von der hephaestio-

neischen Tradition ganz abweichende Sitte dieser

Schule, Musterbeispiele fur die einzelnen Verse
selbst zu bilden, die bei den Lateinern durch
Varro eingeftihrt ist (vgl. auch Dion. Hal. de
comp. I 25, dazu L e o a. a. 0.), erklart sich leicht

aus ihrem Princip, von bekannten Versabschnitten
ausgehend durch Zusatz oder Veranderung ein-

zelner Silben das neue Metrum vor unseren Augen
entstehen zu lassen. Bei der Analyse der eom-
mata wurden nur zwei- und dreisilbige Piisse

verwendet, wie auch Horaz nur solche Fiisse zu
kennen scheint (Or. Schultz Herm. XXH 266.

274). Dagegen enthielten die Pusslisten wohl
auch alle viersilbigen und darunter auch den
Antispast (Schultz a. a. 0. 265).

Dass der Ursprnng dieser Lehre bei den Grie-

chen zu suchen ist, liegt auf der Hand. Varro
hat sie wahrscheinlich aus Tyrannio ubernommen
(Usener a. a. 0. 613ff. 640ff.). Weiter hat Leo in

seinem wertvollen Aufsatz Herm. XXIV 280ff. dar-

auf hingewiesen, dass sie in den pergamenischen
Rhetorenschulen die Grundlage der metrischen
Betrachtungen gebildet hat. Leo und Usener
stimmen darin iiberein, dass die Ableitungstheorie
im Gegensatz zu dem schon entwickelten compli-

cierten System der Alexandriner (fiir uns nament-
lich durch Hephaestio vertreten) erfunden sei,

nach Leo in den Kreisen der Rhetoren, nach
Usener in denen der jiingeren Peripatetiker.

Doch scheint die Einfachheit der Lehre, die Art
der Namengebung wie manches andere auf weit
altere Zeit zu fuhren; vgl. Schultz Herm. XXII
280; Aus der Anomia (Berl. 1890) 57ff. Cons-
bruch De vet. jieqi noirifiaxos doctr. (Bresl. phi-

lolog. Abh. I 3) 91ff. C. behauptet prahlerisch,

aber sicher mit Unrecht, er habe geschrieben

memoria tantummodo adiuvante (271, 3); viel-

leicht ,benutzte er Excerpte, deren Quellen er

nicht wieder einsah' (L e o). Benutzt hat C. sicher

den Varro, namentlich fur den Satnrnius, dann
einen auch von Diomedes ausgeschriebenen Horaz-
metriker (Remmius Palaemon? Leo 293, 1),

ausserdem wohl einen nicht viel alteren griechi-

schen Metriker, der auch aus dem alexandrinischen
System einiges verwandte (Leo 281, 2).

C. selbst ist wieder, wenn auch nicht direct,

Hauptquelle in des Terentianus liber de metris und
fur die Darstellung der derivata bei Aphthonius
(Victorinus). Diomedes benutzt wohl nur einzelne

Stellen aus C. Benutzung des C. durch Iuba,

die Hense Act. soc. phil. Lips. IV 64. 118 annahm,
ist mit Recht zuruckgewiesen von Gerh. Schultz
Quibus auctor. Ael. Fest. Aphthon. usus sit, Diss.

Bresl. 1885.

Die beste Handschrift ist der cod. Neap. IV A
11, danach die Ausgabe Caesii Bassi, Atil. Fortun.
de metris libri ed. H. Keil, Halis 1885. Eine

Untersuchung fiber den Stil des Caesius Bassus
und Atilius Fortunatianus bei Z i w s a Serta Har-
teliana (Wien 1896) 251ff. [Consbruch.]

18) C. Caesius Clemens, aus Arretium, Fabri-

kant von gepressten Reliefvasen. Gamurrini
Iscr. d. vasi fitt. Arettini 49. Dragendorff
Terra sigillata 27 (43). [C. Robert.]

19) Caesius Cordus, Proconsul von Kreta und
Kyrene, im J. 21 n. Chr. von Ancharius Priscus

' wegen Erpressungen und Majestatsverletzung an-

geklagt (Tac. ann. ni 38), im folgenden Jahre

des ersteren Verbrechens wegen verurteilt (Tac.

ann. Ill 70).

20) Ti. Catius Caesius Pronto, cos. suff. 96
n. Chr., s. Catius.

21) A. Caesius Gallus, aedfiUs) plfebis) Ce-

r(ialis), prfdetor), flamfen) AugustfalisJ. CIL
XIV 3590 (Tibur?).

'

[Groag.]

22) Caesius Honoratus s. C. Octavius Pu-
dens Caesius Honoratus. [Stein.]

23) L. Caesius Martialis, Consul suft'ectus in

der zweiten Halfte des Jahres 57 mit Kaiser Nero II,

CIL II 2958. VI 268. Tab. cer. Pompeianae nr. 29.

31-34.
24) Caesius Nasica, Legionslegat in Britannien

unter A. Didius Gallus (52—58 n. Chr.), kampfte
gliicklich gegen die Britannen (Tac. ann. Xn 40).

[Groag.]

25) 0. Caesius Q. f. Terfetina) Niger, ex

'prima admissione, ex qua[t]tuor decuris, curio
minor, CIL VI 2169 = Dessau 1320. Da er

Mitglied der vier Geschworenendecurien ist, so

gehort er, wie Mommsen bemerkt, der Zeit vor

Caligula an, unter dem eine filnfte Decurie er-

richtet wurde. Er befand sich also unter den
Freunden der Kaiser Augustus oder Tiberius, und
zwar in der vornehmsten Klasse derselben (ex

prima admissione; vgl. Mommsen St.-R. II

s

2, 834). Tiber curie minor s. Marquardt-
Wissowa St.-Verw. Ill 194, 2.

26) P. Caesius Phosphorus, Freigelassener,

fiir den der jungere Plinius das Burgerrecht von
Kaiser Traian erbittet (Plin. ad Trai. 11, 2).

Er wirkte als Lehrer der Beredsamkeit in Kar-
thago, Tertull. advers. Valent. 8 (Phosphorus).

27) Sex. Caesius Sex. [f.] Propertianus, pro-

curator) imp(eratoris) a patrim(onio) et here-

ditfatibus) et a li[b]ett(is), tr(ibunus) milfitum)
legfionis) IIII Macedoniefae)

, praeffectus) eo-

hfortis) III His[pa]nor(um), hast(a) pura et

coron(a) aurea donatfus) ; flamen Cerialis Romae

;

IIII rir i(ure) dficundo), IIII vir quinqfuen-
nalis), pon[t](ifex), patronfus) munficipii) (sc.

Mevaniae), CIL XI 5028 = Dessau 1447. Bor-
mann (Arch.-epigr. Mitt. XV 1892, 29—33) hat

mit voiliger Sicherheit dargethan, dass C. die in

der Inschrift erwahnte Procuratur unter Vitellius

(im J. 69 n. Chr.) bekleidete. [Stein.]

28) Q. Petillius Cerialis Caesius Rufus, cos.

I suff. 70 n. Chr., cos. II suff. 74, s. Petillius.

29) C. Caesius Sabinus (das Praenomen auf
den Inschriften) aus Sassina, Preund und Ver-

ehrer des Martial (Mart. VH 97. IX 60). Er
baute bei Sassina der Nymphe eines dortigen Sees

einen Tempel (Mart. IX 58). Sein Name findet

sich auf Widmungen an mehrere Gottheiten und
einer Inschrift zu Ehren Traians in Sassina (CIL
XI 6489—6493. 6499 mit Bormanns Anmer-
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kung). Mart. XI 8 und 17 beziehen sich nicht auf

C. ; hier ist der Name Sabinus wie in IV 37 fingiert.

[Groag.]

30) Caesius Taurinus hat seinem Vater T. Cae-

sius Primus, einem Getreidehandler, auf dessen

Befehl zu Praeneste im J. 136 n. Chr. eine Bild-

saule gesetzt und der Fortuna, quae Tarpeio eoleris

victim Tonanti, also wohl nach Wernsdorf und
Biicheler der Portuna Primigenia (Plut. de fort.

Rom. 10) ,
geweiht. Die Marmorbasis mit der 1

Weihinschrift in 23 correcten Hexametern ist in

Praeneste wieder aufgefunden worden, CIL XIV
2852. Wernsdorf PLM IV 309. Biicheler An-

thol. epigr. 249. [Skutsch.]

31) Cornelia Caesia s. Cornelius.

Caesoninus s. Calpurnius und Suillius.

Caesonius. 1) M. Caesonius war Richter,

und zwar der einzige unbestechliche, im ersten

Process des A. Cluentius Habitus 680 = 74, ferner

Richter in dem des Verres 684 = 70, curulischer <

Aedil mit Cicero 685 = 69 (Cic. Verr. act. I 29.

Pseudo-Ascon. z. d. St. p. 140. 141 Or. Schol. Gronov.

p. 395 Or.) und ganz zweifellos Praetor mit dem-
selben 688 = 66, da man von seiner Absicht

spracb, sich fur 691 = 63 um das Consulat zu

bewerben (Cic. ad Att. I 1, 1). Er kOnnte auch

der im J. 708 = 46 erwahnte C. sein (Cic. ad
Att. XII 11).

2) Caesonius Lento s. Caesennius Nr. 6.

[Miinzer.] !

3) L. Caesonius C. fll. Quirina Lucillus Macer
Rufinianus. Der ganze Name findet sich in der

Inschrift CIL XIV 3902 = Dessau 1186 (ager

Tiburtinus), die die Laufbahu des Mannes ent-

halt. Er war der Sohn des C. Caesonius Macer
Rufinianus und der Manilia Lucilla (s. Nr. 4) und
wahrscheinlich der Vater des L. Caesonius Quintus

Rufinus Manlius Bassus (Nr. 9). Nach der Be-

kleidung des Decemvirats stlitibus iudicandis wurde
er electus in familiam patriciam, was wohl heissen

soli, dass seine Familie in die Reihe der patricischen

aufgenommen wurde. Denn da er die Namen seines

wenigstens ursprunglich plebeischen Vaters auch

weiterhin behielt, ist an die Aufuahme in eine ein-

zelne patricische Pamilie (durch Adoption) nicht za

denken. C. wurde hierauf quaestor kandidatfus),

praetor candidatus, curator r(ei) p(ublicae) Su-
essanorum, curator r. p. [PJuteolanorum, legatus

prov(ineiae) Africae eodem tempore vice procon-

sulis. Consul (suffectus), letzteres vor dem Tode
des Kaisers Alexander (235 n. Chr.), da er in der

zu dessen Lebzeiten (vgl. Dessaus Anm. zu XIV
3900) gesetzten Grabinschrift seines Vaters bereits

consularis heisst. Nach der Bekleidung der Amter
eines cw(ator) albei Tyberis et cloacarum urbis

und eines curator aquarum et Miniciae wurde

C. XXvir ex senatus eonsulto r(ei) pfublicae)

curandae: er gehorte demnach zu jenen zwanzig

Mannern, die der Senat im J. 238 noch zu Leb-

zeiten der beiden Gordiane aus seiner Mitte wahlte,

um Italien gegen Maximinus zu schutzen (Hist.

Aug. Gord. 10, 1. 2. 14, 3. 22, 1. Zosimus I

14, 2; abweichend davon, doch wahrscheinlich

unrichtig, wird Hist. Aug. Maximin. 32, 3 die

Wahl dieser Commission in die Zeit nach dem
Tode der beiden Gordiane verlegt; vgl. Momm-
sen St.-R. II 3 708), und aus welchen nach der

Ermordung der beiden in Africa erhobenen Kaiser

die neuen Augusti Maximus und Balbinus her-

vorgingen. Schliesslich wurde C- procos. prov.

Africae und praef(ectus) urbi (wohl unter Gor-

dian III.), als solcher electus ad cognoscendas

vice Caesaris cognitiones. Er gehorte der Prie-

sterschaft der fratres Arvales an, in deren Acten

er bereits 213 und 218 erscheint (CIL VI 2086.

2104).

4) C. Caesonius C. f. Quirfina) Macer Bu-
fmianus, triumvir capitalis, trib(unus) leg(ionis)

I. adiutric(is) donatus donis militarib(us) a divo

Marco (161—180), quaestor prov(ineiae) Nar-
bon(ensis), trib(unus) plfebis), leg(atus) prov(in-

eiae) Baeticfae), pr(aetor), \sg(atus) prov. Asiae,

cwfator) r(ei) pfublieae) Asculanforum)
,

leg.

legfionis) VII. Claudfiae), procos. prov. Achaiae,

cur. r(ei) pfublicae) Tarracmensfium), leg. Au-
gfusti) pr(o) prr(aetore) prov. iMsitanfiae), cur.

r. p. Teanens(ium), consularis — Consul suffectus

i in unbekanntem Jahre — , cur. alvei Tiberis, leg.

Aug. pr. pr. Gterman(iae) superioris, cur. aqua-

rium) et Miniciae, procos. prov. Africae, cur.

r. p. Lanivinorfum) II, comes imp(eratoris)

Severi Alexandri Augfusti) (222—235), sbdalis

Augustalis (CIL XIV 3900 = Dessau 1182

ager Tiburtinus). Gemahl der Manilia Lucilla

(CIL XIV 3901), Vater des L. Caesonius Lucillus

Macer Rufinianus (Nr. 3), der ihm, selbst bereits

Consular, die Grabschrift setzte.

) 6) Caesonius •Maximus s. Caesennius Nr. 7.

[Groag.]
_

6) Amnius Manius Caesonius Nicomachus Ani-

cius Paulinus s. Bd. I S. 2199 Nr. 28.

7) M. Iunius Caesonius Nicomachus Anicius

Faustus Paulinus s. Bd. I S. 2199 Nr. 23.

8) T. Caesonius Priscus, rOmischer Ritter,

bekleidete das von Tiberius auf Capreae neuge-

schaffene Amt a voluptatibus, Suet. Tib. 42.

[Stein.]

0 9) L. Caesonius L. f. Quirina Quintus Ru-
finus Manlius Bassus, clarissimus vir, salius

Palatinus, pontifex maior (daher nicht vor Au-

relian; vgl. Marquardt-Wissowa Rom. Staats-

verw. Ill 2 245), quaestor, praetor (CIL X 1687
= Dessau 1206 Puteoli). Wohl Sohn des L.

Caesonius Lucillus Macer Rufinianus (Nr. 3).

10) Caesonius Vectilianus, in einem Briefe des

Kaisers Marcus erwahnt (Hist. Aug. Avid. Cassius

5, 5). [Groag.]

0 11) Milonia Caesonia, Gemahlin Caligulas, s.

Milonius. [Stein.]

12) Caesonia, Gemahlin eines Rufus, hatte

den gleichen Geburtstag wie Domitian (24. Octo-

ber). Mart. IX 39 (aus dem J. 93). [Groag.]

Caesoriacum. Die vielumstrittene Florusstelle

n 30 (Drusus) Bormam (Var. Bonam) et Caeso-

riacum (Y&r.gesogiamcum) pontibus iunxit classi-

busque firmavit hat die mannigfachsten Deu-

tungen herausgefordert, auf die, da sie samtlich

10 unsicher sind, hier nicht naher eingegangen wer-

den kann. Floras erwahnt den Ort noch einroal

1 5 (Var. gesoriaeum), ohne dass wir etwas Naheres

iiber die Lage erfuhren. Es liegt nahe, Oaeso-

riacum fiir die richtige Schreibung zu halten

(Holder Altcelt. Sprachschatz I 1512), so lautet

der alte Name von Bononia (Boulogne-sur-Mer);

vgl. Mommsen R. G. V 28, 2. Bergk (Bonn.

Jahrb. LXXXI 17) sucht C. bei Xanten, Pohl
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(Verona und Caesoriacum, die altesten Namen filr

Bonn und Mainz. Miinstereifel 1886. 1887, vgl.

Berlin. Phil. Wochenschr. 1887, 259. Holder
Altcelt. Sprachschatz I 679) sieht darin einen

alten Namen von Mainz, v. Veith (Bonn. Jahrb.

LXXXVII 186ff. und Das rOm. Lager in Bonn,

Winekelmannsprogr. Bonn 1888, 26) pladiert fur

Gensem bei Bonn und fur die Lesart Gensonia

u. s. w. Vgl. aueh J. Becker Bonn. Jahrb. XXXIII
Iff. Asbach ebd. LXXXV 39. Hiibner ebd.

LXXXVin 57f. [Ihm.]

Caesorix, Hauptling der Cimbern, bei Ver-

cellae 653 = 101 gefangen (Oros. V 16, 20).

[Miinzer.]

Caesticillns s. Arculum Nr. 1.

Caestlci ludi s. Ludi.

Caestnarii s. Pugiles.

Caestus, die Schlagvorrichtung der Faust-

kampfer in rflmischer Zeit, bei den Griechen in

successiver Entwicklung 1/j.dvxes, fietXt%ai, otpatgai,

jjuds o£v;, /Avg/j,r)xeg genannt. Der Sage nach

vom Bebrykerfiirsten Amykos erfnnden (Clem.

Alex._strom. 1 16, 76. Schol. Plat. leg. VII 796 A),

sind "die einfachen weichen Riemen (1/j.dvxeg) dem
Epos bereits wohl bekannt (II. XXIII 684 l/idvras

kvxfirjxovg fioos aygaiXoio). Seitdem bleiben sie,

wie die Vasenbilder lehren, ohne wesentliche Ande-

rung bis ins 5. Jhdt. hinein in der Palaestra wie

bei den offentlichen Spielen, spater wenigstens

in den Voriibungen zum Ernstkampfe in Ver-

wendung (Plat. leg. VIII 830 B. Paus. II 23, 3).

Nach Paus. VIII 40, 3 waren sie ex (iotas <bfiijs

d. h. aus rohem, nicht in der spater vervollkomm-

neten Weise gegerbtem Leder hergestellt. Einzeln

hatten sie wegen der grossen Anzahl der erfor-

derlichen Windungen eine Lange von beilaufig

doppelterManneshohe und wurden ausser Gebrauch

zu einem Bundel zusammengelegt, wie man solche

in den Han den der Palaestriten (Benndorf Vor-

legebl. VIU 1. Catal. vas. Brit. Mus. Ill pi. III.

Abh. d. arch.-epigr. Sem. Wien XII 68) oder an

der Wand aufgehiingt sieht (Arch. Anz. 1892,

164. Hartwig Meistersch. LXI). Beim Anlegen

bildet der Athlet zunachst in jeder Hand eine

Schlinge (Benndorf a. 0. Gerhard Auserl. Vas.

271. Hartwig LXI und S. 410), und diese dann

zur Verflechtung und Verknupfung des Eiemens

benutzend legt er denselben um die Hand an

(Arch.-epigr. Mitt. V Taf. 4. Abh. XII 69ff.).

Das fertiggestellte Riemengeflecht bedeckt in der I

Regel die Mittelhand, das Gelenk und meist einen

geringen Teil des Armes, wahrend die Finger

entweder unbedeckt bleiben (Philostr. gymn. 9.

Paus. VIII 40, 3. Gerhard a. 0.) oder eben-

falls mit einbezogen werden (Abh. XII Fig. 59 e.

60). Mehr auf den Schutz der Faust als auf

Verwundung des Gegners berechnet, wurden die

weichen Kiemen neben der spateren gefahrlicheren

Art als Ifidvres fiaXaxcoxegoi oder fiu/Jyai be-

zeichnet. Die scharfere Faustarmatur, die sogar (

totliche Wirkung uben konnte, ist znm erstenmal

erwahnt bei Platon a. 0. xat d>s eyyvxaxa xov

o/iolov iovxes avxi ifidvxcov otpaigas ar neQiedov-

fie&a, oxcos ai ixXrjyai xe xai ai x&v nXrjy&v ev-

Xdfltiai SiefieXcz&vxo els id dvvaxdv ixav&s. Vgl.

Pint, de prof, in virt. 9. Bekker Anecd. I 62.

Poll. Ill 150. Krause Gymn. u. Agon. I 505,

10. Die alteste bildliche Darstellung der o<pai-

oai ist offenbar zu erkennen auf der durch den

Archontennamen Pythodelos auf das J. 336 da-

tierten panathenaeiachen Amphora des Brit. Mu-
seum (Mon. d. Inst. X 48 e 2, genauer Abh. XII

83). Die verstarkten Riemen sind durch die HSu-
fung um die FingerknOchel so gefahrlich geworden,

dass man genOtigt ist, eine Art Handschuh zum
Schutz von Hand und Unterarm anzulegen. So

auch auf einer zweiten Amphora Bull. hell. VI
i pi. II, an der Peterschen Cista (Reisch Fiihrer

S. 331), auf einem Spiegel (Gerhard Etr. Sp.

171), voll entwickelt und sichtlich aus Leder her-

gestellt an Polydeukes und Amykos der ficoro-

nischen Cista (Braun V. Benndorf Vorlegebl.

1889 XII). Aufgekommen ist diese Form um
rund 400. Aber wohl bald darauf kam man in

dem Bestreben, den Boxer einerseits immer ge-

fahrlicher zu gestalten, anderseits das zeitraubende

Anlegen des Riemens zu vereinfachen, auf den

i Gedanken , das Gewinde um die FingerknOchel

ein- fur allemal als fertigen festen Schlagriemen

herzustellen. Diesen eigentlichen C, iftas ogvg,

beschreibt Philostrat. gymn. 10 qivovs ydg x&v
moxdxmv flo&v derpovxes ifidvxa egyd^ovxai nvx-

xixov oj-vv xal nooefifldXXovxa, 6 de ye &vxi%ei(t ov

1-vXXa/ifidvei rots SaxxvXoig xov TcXrjxxeiv vneo ovfi-

fiexQias x&v zoavfidxcov, <bg ft*! it&oa fj %eiQ ftd-

loixo. Besser als diese Schilderung belehren uns

hieriiber die erhaltenen Monumente, als altestes

I die Marmorstatue eines Athleten aus Sorrent im
Neapler Museum (abgeb. Kalkmann Proport.

d. Gesichts Taf. 3, die Faust in den R6m. Mitt.

IV 179. Abh. XII 78), die beruhmte Bronze im
Thermenmuseum (Rom. Mitt. IV 177. Abh. XII

77), eine Bronzefaust in Neapel 7417 (Antich.

di Ercol., Bronzi II Vign. I. Krause XVIII d

66 i. Abh. XII 79) und eine noch unverOffent-

lichte Bronzehand in Verona, andere kleinere und
daher weniger fordernde Monumente ungerechnet.

Die Hand ist bedeckt von dem manchmal, wie

es scheint, gefutterten Lederhandschuh , der die

Fingerspitzen frei lasst und an seinem hinteren

Ende, etwa in der Mitte des Unterarmes, mit

Fellhaar verbramt ist. Der aus einigen durch

dunne Lederstreifen zusammengeschnfirten festen

Lagen gefertigte ovale Schlagriemen mit einer

Offnung in der Mitte zur Aufnahme der vier Finger

sitzt fiber deren AnsatzknOchel und erhalt durch

die nach riickwarts verlanfenden und um Hand-
gelenk und Ann gewundenen Riemen sowie durch

einen an dem Handschuhrucken aufgenahten Wulst

eine unverriickbare Lage. Die verheerenden Wir-

kungen dieses bereits sehr gefahrlichen Instru-

mentes, auf das dann gleichfalls die Bezeichnung

orpaiQat fibergegangen ist, sind an der Thermen-
bronze mit kiinstlerischer Beschrankung, aber doch

augenfallig angedeutet. Wurde es in den Vor-

ubungen statt der ficdiyai angewendet, so konnte

seine Gefahrlichkeit durch die btioipouQa, wohl

eine Art weichen Uberzuges, paralysiert werden

(Plut. praec. reip. ger. 32, 825 E). Eine merk-

wtirdige Abweichung von der geschilderten ge-

wOhnlichen Form zeigt das Faustkampferrefief

im Lateran (Helbig 619), wo nebst dem Schlag-

riemen fiir vier Finger noch ein kleinerer den

Daumen umgiebt. Uber den Casseler Athleten

vgl. Abh. XII 86f. Bios von rOmischen Schrift-

stellern (Verg. Aen. V 404. Val. Flacc. I 420.
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Stat. Theb. VI 732) wird eine Verscharfung des

Riemens durch Metall iiberliefert. Die Einfuhrung

eines durchaus metallenen C. erfolgte in der romi-

schen Kaiserzeit. Funf Monumente zeigen seine

eigenartige Bildung; eine kleine Bronzeapplik in

Athen, Nat. Mus. 7574 (Abh. Xn 88), den Oberteil

eines siegreichen Faustkampfers darstellend, ferner

Lateranrelief Benndorf-Schoene nr. 384 (Gar-

rucci Tav. XXXVI 4), Capitalrelief im Vatican

Lucan. VH 232. Sil. Ital. IH 278. Varro bei

Non. p. 82, 17 M. Plin. n. h. XI 227. Hesych.

s. xcugexai. In der Gestalt war die e. der Pelta

ahnlich, Liv. XXVIII 5, 11 pelta caetrae kaud
dissimilis est. Auf Miinzen nachgewiesen von

Borghesi Oeuvr. H 336f. Danach heissen eae-

trati die mit der e. bewaffneten Auxilia der Hi-

spanier bei Caes. b. c. I 39, 1 (eaetratae cohortes).

48, 7. 55, 2. 70, 4. 75, 2. 78, 1; vgl. Strab. Ill

(Abh. XII Fig. 72), Lateransarkophag Helbig 628 10 163; bei Livius (XXXI 36, 1. XXXm^, ^. 8
:

(Garrucci XXXVI 1), eine Figur auf dem Ath-

lethenmosaik im Lateran (Abb. XII Fig. 74).

tFbereinstimmend zeigen diese Athletendarstel-

lungen als Schutz einen glatten Fausthandschuh

(fur sich angebracht an der Stutze des Dresdner

Faustkampfers, Abh. XII Fig. 75) und einen

zottigen, riemenumwundenen Armel vom Hand-

gelenk bis zur Achsel. Der C. selbst besteht aus

einer etwa halbkugeligen , den Handriicken und

7. 13. XXXV 30, 3. XLn 51, 4. XLHI 41, 2)

ist eaetrati Cbersetzung von neXxaaxai.

[v. Domaszewski.]

Caetriboni silvestres, indisches Aboriginer-

volk im Berg- und Hflgelgebiet zwischen der Ya-

muna und dem Mittellauf des Sindhu, neben Caesi

und Megallae, Megasth. bei Plin. VI 73. Viel-

leicht eine Abteilung der Ksatriya, prakr. Khat-

tiya (s. Chatriaioi, Kathaioi); dazu skr. vana

die vier Finger deckenden Metallhiilse, die an20,Wald', — vaneya ,silvestris' ;
vgl. Vivien de

der Aussenseite einen zwei- oder dreigezackten

Vorsprung tragt und an einer Handhabe fiir die

vier Finger innen, mittelst eines um den Vor-

sprung laufenden und am Handriicken gekreuzten

Riemens aussen festgehalten wird. Der Daumen
liegt aussen an. Bei den Schriftstellern nirgends

erwahnt , bezeichnet dieser auf barbarische Ver-

wundung berechnete Totschlager bereits den Ver-

fall und die Verrohung der Boxkunst. Mercu-

St. Martin Etude sur la ge"ogr. grecque de l'lnde

198. [Tomaschek.l

Caetronius. 1) C. Caetronius, Legat der

legio I. in Germania inferior, bestrafte die Radels-

fuhrer des Aufstandes im J. 14 n. Chr. (Tac.

ann. I 44). [Groag.]

2) Caetronius Cus[p]ianu&, p(rimus) p(ilus),

proefurator) AvgfustiJ, vielleicht von den Alpes

Graiae et Poeninae. Seine Gattin hiess Aegnatia

rialis De arte gymn. 187ff. Faber Agonistica 30 Priscilla. CIL XII 112 (Axima

55f. Fabretti Columna Trai. 260ff. Krause
Gymn. u. Agon. I 502ff. Hiilsen R8m. Mitt,

IV 175ff. Jiithner Abh. d. arch.-epigr. Sem.

Wien XII 65ff. [Jiithner.]

Caesulenus. 1) L. Caesulenus, zur Zeit des

C. Gracchus accusator de plebe fuit, quern ego

audivi iam senem, cum ah L. Sabellio multam
lege Aquilia petivisset. Non feeissem hominis
paene infimi metdionem, nisi iudiearem, qui

suspiciosius aut eriminosius diceret, audivisse 40

me neminem Cic. Brut. 131. [Miinzer.]

2) S. Matius.
Caetobrlga, Stadt im siidlichen Lusitanien,

an der Kiiste zwischen Salacia und Olisipo , bei

Plinius iibergangen, bei Ptolem. II 5, 2 Kaixo-

/?e<f , bei Markian. II 13 p. 547 Mull, (die Hss.

KaoxdfigiS) ebenso, im Itin. Ant. 417, 2 Gatobriga

(Cetobricea der Geogr. Rav. 306, 18), entspricht

der Lage und wohl auch dem Namen nach dem
heutigen Setubal. Auf der Landzunge sfldlich50

davon , die vielleicht erst in neuerer Zeit den

Namen Troya erhielt, lag eine rOmische Villa,

vielleicht des Cornelius Bocchus, des von Plinius

beniitzten Schriftstellers tiber Hispanien (CIL II

35. 5184. Eph. epigr. VHI p. 356), aus der bis

auf die eben erwahnte Inschrift des Bocchus nur

unbedentende romische Grabsteine des 1. und 2.

Jhdts. zu Tage gekommen sind (CIL II p. 8.

803).
"

[Hiibner."

3) Caetronius Pisanus, praefeeius castrorum

der leg. Ill Augusta (in Lambaesis) im J. 70

n. Chr. Als der Legionscommandant und Legat

von Numidien (C. Calpetanus Rantius Quirinalis)

Valerius Festus nach der Totung des Proconsuls

von Africa L. Calpurnius Piso aus Hadrumetum
zur Legion zuriickkehrte, liess er aus persOnlicher

Feindschaft zu C. diesen in Fesseln legen. Tac.

hist. IV 50. [Stein.]

Cafanes, maurische Volkerschaft, mit der der

rOmische Feldherr Theodosius im J. 373 in Unter-

handlung trat, Ammian. Marc. XXIX 5, 33.

[Dessau.]

Caglrl (Kagiri) deo ist eine in den Pyrenaeen

gefundene Inschrift geweiht, Luchaire Etudes

sur les idiOmes pyreneens 59 nr. 204. Holder
Altcelt. Sprachsch. I 682. Der Name wird auf

den Pic de Cagire (dep. Haute-Garonne) bezogen.

Das nomen Cagirus bei Brambach CIRh. 1780.

[Ihm.]

Catai (Tab. Peut. ; Geogr. Rav. II 15 p. 87,

7 P. Calhi), Ort in Syrien an der Straese von

Apamea nach Bathne und Hierapolis; sonst un-

bekannt. [Benzinger.]

Caiatia (Kaiaxta, Einwohner Gaiatinus CEL X
4570. 4579. 4590), Stadt in Campanien rechts vom
Volturnus unweit der Grenze von Samnium, jetzt

Caiazzo. In der litterarischen fjberlieferung wird

C. durch Schuld der Abschreiber fortwahrend mit

Caetra. 1) Einer der Anklager des L. Valerius 60 Caiatia verwechselt: erst Mommsen (IRN p. 203

Flaccus 695 = 59 (Cic. Flacc. bei Schol. Bob.

p. 230 Or.). Der Name ist vielleicht verderbt.

[Miinzer.]

2) Caetra, hispanischer Schild, rund, aus

Leder, Serv. Aen. VII 732 caetra senium loreum,

quo utuntur Afri et Hispani. Isid. orig. VIII
12. Auch der Schild der Britanni wird so be-

zeichnet, Tac. Agric. 36. Vgl. Liv. XXI 21, 12.

und CIL X p. 444) hat nach Lepsius Vorgang

(Inscr. Dmbr. et Oscae 113) mit Hulfe der Miinzen

und Inschriften die auf beide Stadte bezuglichen

Nachrichten gesichtet. Danach wird C. zuerst 306

v. Chr. erwahnt, wo es sich bereits in der Gewalt

der ROmer befand und von den Samniten ange-

griffen wurde (Liv. IX 43, 1. Diodor. XX 80).

Aus der Mflnzpragung (Zeit zwischen pyrrhischem
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und hannibalischem Kriege ; nur Kupfer mit latei-

nischer Aufschrift CAIATINO : Momm sen Rom;
Mflnzwesen 330. Garrucci Monete dell' Italia

II tab. 88, 16. Berliner Miinzkatalog IE 1 p. 75)
schliesst Mommsen, dass C. Biirgercolonie sine
suffragio gewesen sei. Im hannibalischen Kriege
erwahnt es Liv. XXII 13, 6. XXIII 14, 13. XXVI
4, 4 (die Hs. Calatiam oder ahnliche Corruptelen).
Im Bundesgenossenkriege gegen Eom rebellisch,
wurde C. von Salla seiner Selbstandigkeit beraubt
und das Gebiet zu Capua geschlagen (Liber colon.
232 nach Mommsens Verbesserung). Doch hatte
diese Anordnung keinen Bestand ; in der Kaiser-
zeit finden wir C. als Municipium (CIL X 4570.
4580. 4584. 4590). Die Tribus ist ungewiss, s. u.

S. 1335: von Autoren erwahnt es nnr Plin. Ill
63 ; unsicher ist der Name im Nundinarium Alli-

fanum (CIL IX 2318) und der stadtromischen
Praetorianerliste von 150 n. Chr. CIL VI 2380
i 15. Lateinische Inschriften aus C. CIL X 4570

1

—1614. 8235-8237. [Hiilsen.]

Caieta , Personification der gleichnamigen
Hafenstadt in Latium und Amme des Aeneas
Verg. Aen. VII Iff. Ovid. met. XIV 442ff., nach
andern Amme der Creusa oder des Ascanius, Serv.
z. St.

^
Dagegen ist nach Strab. V 233 der Name

des xohtog Kaidrag von dem lakonischen Worte
xadta (= xocXov) abzuleiten , wahrend wieder
andere (philologi bei Serv. z. d. St. Orig. gent.
Rom. 10) ihn mit xateiv in Verbindung brachten \

und den aetiologischen Mythos daran ankniipf-
ten, dass bier die Flotte der Troianer von deren
Frauen verbrannt sei. [O. Rossbach.]

Caietae portus (Vergil. Aen. VI 900. Origo
gentis Eom. 10, 3) oder partus Caieta (Plin.

HI 59. Floras I 11), Hafen im Gebiet von For-
miae, jetzt Gaeta {Gaieta bereits die Hs. des
Geogr. Eavenn. IV 32 p. 265 und V 2 p. 333 P.,

dagegen Caieta an den entsprechenden. Stellen
Guido 473. 510). Der Name (dass er ursprung-4
lich Alrjxri gelautet habe, iiberliefern Timaios
bei Diodor. IV 56 und Lykophr. Alex. 1024) wird
gewOhnlich abgeleitet von der Amme des Aeneas
(s. o.), wogegen Serv. Aen. VII 1. X 36 und der
Verfasser der Origo gentis Eomanae (10, 3. 4)
ihn von der Verbrennung der Flotte des Aeneas
(ebrd tov xaletv) herleiten. Wegen des vortreff-

lichen Ankergrundes war C. viel besucht und be-

deutend(porte C. celeberrimus atque plenissimus
navium Cic. de imp. Cn. Pomp. 33); Antoninus 5
Pius restaurierte ihn (Hist. Aug. Pius 8). Einen
Apollontempel in C. erwahnt Livius XL 2, 1.

Stadtisch organisiert scheint C. niemals gewesen
zu sein

;
dagegen war der Strand als Sommer-

aufenthalt beliebt (Cic. de or. II 22. Val. Mas.
VIH 8, 1. Iuvenal. XIV 87. Martial. V 1, 5.

X 30, 8). Hier hatte Cicero eine Villa (ad Att.
I 3, 2. 4, 3. Val. Max. I 4, 5. Plut. Cic. 47),
ebenso die Kaiser (ein Ti. Claudius Speclator,
procurator Formis Fundu Caietae CIL VI 8583) 6 1

so Domitian (Martial. V 1, 5), Pius und Faustina
(Hist. Aug. M. Aurel. 19. Fronto ep. ad Marc.
V 5. Symmach. laud. I in Valentinian. 16 p. 322
Seeck). Reste riiinischer Gebaude sind am Strande
zwischen Gaeta und Fonniae zahlreich, auch linden
sich Reste eines Aquaeducts ( Caietana forma : Sym-
mach. ep. IX 131 Seeck). Erwahnt wird C. noch
gelegentlich des Todes des Cicero (Cassiodor.

chron. ad a. 711. Sen. suasor. VI 17; dagegen
bei Appian. b. c. IV 19 ist a/tyl Karfrtjv nur
Conjectur fur d/upi Kajivrjv). Nach der Zersto-
rung von Formiae durch die Sarazenen 847 hob
sich Gaeta zu einer der bedeutendsten Seestadte
Mittelitaliens (neben Amalfi). Vgl. Mommsen
CIL X p. 603. Not. d. scavi 1893 , 361. Un-
bedeutend D. Monetti Cenni storici dell' antica
citta di Gaeta, Gaeta 1872. [Hfllsen.]

0 Caietae promonturinm (axecorfgwv Kairjri)

Dionys. I 53), die Landspitze, welche den portus
Caietae abschliesst, gekrOnt von dem wohlerhal-
tenen Grabmal des Munatius Plancus cos. 32
v. Chr. (CIL X 6087; Abb. bei Bartoli Sep.
antich. tab. 88), jetzt Torre d'Orlando genannt.

[Hfllsen.l

Caietanus, fingierter Name bei Mart. VIII 37.

[Groag.]

_ Caietanns sinus, xohtog Kaidrag, die Bucht
Ovon Gaeta, Strab. V 233, der die Ableitungen
hinzufugt

: tol yog xoiXa jidvra xaihag oc Adxojvse
ngoaayooevovotv (vorher geht $OQ/i(ai Aaxco-
vixov xrhfia kativ

, 'Ogpiat Xeyofievov Jigdzegov),
Svtoi d' indvvfiov lijg Alveiov rgoipov xbv xohxov
<pa.oiv.

' '

[Hiilsen.]

Caiiarus, keltische Gottheit auf der Inschrift
von Aries CIL XII 655 Ex imperio T. Attius
Quartus CAIlARO v.s.l.m. Keune Korr.-Bl. d.

Westd. Ztschr. 1896, 104 vergleicht den Namen
Oder Gettin Caiva (Caiiarus aus Caivarusl).

[Ihm.]
Calmine(h)ae(?), Beiname der Matronae auf

einer Inschrift aus Euskirchen (Brambach CIRh.
563), die jetzt verschollen ist. Ob richtig uber-
liefert? Bonn. Jahrb. LXXXIII 21. 137 (nr. 220).

[Ihm.]
Calno(n), vicus (castrum) der Turones, jetzt

Chinon (dep. Lidre-et-Loire), Greg. Tur. hist. Franc.
V 11 Cainon Toronicum vicum n. 0. (die Zeug-

Dnisse bei Holder Altcelt. Sprachschatz s. Cainon
und Cano). Damit identisch Cano bei Venant.
Fort, vita S. Germani 153 de Canone Toronico.
Longnon Geogr. de la Gaule au Vie siecle 266f.

[Ihm.]

Caistena (Var. Carstena) nennt der Geogr.
Rav. IV 26 p. 231 zwischen Basel und Constanz,
das heutige Kaisten. [Ihm.]

Caiva dea. Eine im J. 1833 bei Pelm (un-
weit Gerolstein) gefundene

, jetzt im Provincial-

> museum zu Trier beflndliche Inschrift lautet nach
Hettner (Die rom. Steindenkmaler des Provincial-
mus. zu Trier p. 65 nr. 112) Caivae deae aedem
omni sua impensa donavit M. Victorius Pollen-
tinfusj et ob perpetuam tuielam eiusd(em) aedis
dedit (sestertium) n(ummum) cfentum miliaj.
Dedieatum III yon. Oct. Glabrione et Torquato
eos. v. *.. /. m. (im J. 124 n. Chr.). Die Giittin
(keltisch?) ist sonst nicht bekannt. Friiher las
man falschlich Caivae deae (Brambach CIRh.
853), unter falscher Bezugnahme auf die Venus
ealra (vgl. Bergk Zur Gesch. u. Topographie der
Rheinlande 33. 34. Wissowa Festschrift fur M.
Hertz 159 und unten u. Calva). Vgl. Caiiarus
und Can a Nr. 2. [Ihm.]

Cains s. Gaius.
Cal. L. Cal. Vet(us) , Consul suffectus am

27. September 51 n. Chr. mit Kaiser Claudius,
der damals zum funftenmal Consul war (Bull.
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d. Inst. 1871, 151). Henzen erganzt Cal(i-

diusj. [Groag.]

Cala, Ortschaft, zur oivitas Parisiaea ge-

horig, Gregor. Tur. hist. Fr. V 39. VI 33 u. 0.

(die Zeugnisse vollstandig bei Holder Altcelt.

Sprachschatz s. v.). Das heutige Chelles bei Paris,

Longnon Geogr. de la Gaule 358f. [Dam.]

Calabra curia s. Curia.
Calabria [KaXafeia, KaXapgol, nach Eustath.

zu Dion. Perieg. 378 auch KaXavgia). Die sud-

ostliche Halbinsel Italiens, zwischen der Hadria

und dem Sinus Tarentinus, ist ein flaches Hiigel-

land aus weissem Kalk, das nur selten bis zu

500 m. steigt. Die Kiistenrander sind niedrig

aber steil, die Kllste ungegliedert, ein Name eines

Caps aus dem Altertum nur uberliefert fur die

Suaspitze, Leuca, auch Iapygium oder Sallentinum

promuntorium, jetzt Capo S. Maria di Leuca. Der

Boden ist gleicn dem nOrdlich angrenzenden Apu-

lien (s. Bd. n S. 289) wasserarm. Flusse von

einiger Bedeutung fehlen ganz ; der vonPlinius und
auf der Tab. Peut. verzeichnete Pactius zwischen

Brundisium und Baletium, ebenso der Galaesus

bei Tarent sind kleine Wasserlaufe ; der von Plin.

Ill 102 genannte Iapyx ist nicht naher zu locali-

sieren. Trotzdem war C. fruchtbar und ertrag-

reich, namentlich durch seine Walder und Weiden

(Strab. VI 281). Ausgezeichnete Wolle lieferten

Tarent und Brundisium; bei Tarent bestanden

Wollfarbereien (Serv. Georg. IV 335), welche in

spater Zeit unter kaiserlicher Verwaltung standen

(Not. dign. occ. 10 procurator bafii Tarentini

Calabriae). Schlangen, zum Teil immensae molis,

waren nach Solin. II 33 in C. haufig.

Durch die ganze Halbinsel zerstreut finden

sich Spuren einer UrbevOlkerung, welche der Stein-

und der alteren Bronzezeit angehOrt. Ganz einzig

auf dem italienischen Festlande sind die mega-

lithischen Denkmaler, pietre fitte, den nordischen

Menhirs entsprechend, die sich z. B. bei Lecce,

Gallipoli, Muro Leccese erhalten haben, zum Teil

von bedeutenden Dimensionen (4—5 m. hoch).

Nur in Sardinien finden sich ahnliche; ebenso

haben die calabrischen specchie und truddhi, runde

turmahnliche Steinbauten, ihre nachsten Analo-

gien in den sardinischen Nuraghen. S. daruber

Nicolucci Bullettino di Paletnologia Italiana V
(1879) 139—148 und in den Atti dell' Accad.

Pontaniana XXIII 1893. Lovisa to Atti dell'

Acc. dei Lincei Ser. HI vol. 9, 1881; weitere

Litteratur bei Pigorini Bull, di paletnol. XIX
1893, 347. Fr. Lenormant Gazette archeo-

logique VII (1882) 30—39.
In historischer Zeit finden wir die Halbinsel

besetzt von einem Volke graecoitalischen Namens,

das vielleicht den Illyriern am nachsten steht

und lapyges oder Messapii (s. d.) genannt wird.

Als Unterabteilungen desselben gelten die Sal-

lentiner an der West- und die Calabrer an der

Ostkuste; der Name KaXaftgoi ist vielleicht ver-

wandt mit dem der rcdaflQioi in Illyrien. In der

Eroberungsgeschichte der Halbinsel spielen die

Calabrer keine hervorragende Rolle; die Trium-

phaltafel verzeichnet von 272—266 sechs Triumphe

de Tarentineis, Sallentineis, Messapieis, ohne die

Calabrer iiberhaupt zu nennen. Seitdem jedoch

die ROmer in der Halbinsel festen Fuss gefasst

haben (Anlegung der Colonie Brundisium 244),

verschwinden die alten Stammnamen der lapyges

,

Messapii und Sallentini immer mehr, und Calabria

wird der Gesamtname fiir die Halbinsel. Die Be-

vOlkerung ging zuruck; nach Strab. VI 281 hatte

die Landschaft in alter Zeit dreizehn Stadte ge-

habt, von denen nur noch Tarent und Brundi-

sium einige Bedeutung behalten hatten (Plin. Ill

105 nennt als Calabrorwm mediterranii die Axe-

tini Apamestini Argetini Butuntmenses Deciani

Grumbestini Norbanenses Palionenses Stulnimi

Tutini, greift aber, wie die Erwahnung der Bu-
tuntmenses zeigt, iiber die Grenzen des eigent-

lichen C. hinaus). Nach der augustischen Ein-

teilung bildet C. mit Apulia zusammen die zweite

Region Italiens; die Grenze zwischen Apulia und
C. lauft so, dass Tarent auf der West-, Brundi-

sium auf der Ostseite die nOrdlichsten Stadte von

C. sind, wogegen Genusia einer- und Gnathia
andrerseits schon zu Apulien gehOren. Die Strassen

folgen den Kusten, namlich die von Hydruntum
iiber Brundisium nach Gnathia (Stationen: Itin.

Ant. 118. 315; Hieros. 609. Tab. Peut. Geogr.

Rav. IV 31. VI; hervorzuheben Lupia Baletium

Speluncae) und von Hydruntum iiber Leuca nach

Tarentum (Peut. Rav. a. a. O. ; Stationen Castrum

Minervae, Veretum, Uzentum, Baletium, Neretum,

Manduria); auch waren Brundisium und Taren-

tum durch eine directe Strasse verbunden (an der

u. a. Uria [Hyria] und Mesochorum lagen, Peut.

> Eav. a. a. O.). Im Innern des Landes sind ausser-

dem Manduria, Sturni, Eudiae, an der Ostkuste

Kallipolis zu nennen. Seit Ende des 2. und im

3. Jhdt. wird C. von einem iuridieus geleitet, der

gleichzeitig entweder Apulien oder Lucanien samt

dem Bruttierlande unter sich hat (Marquardt
Staatsverwaltung I 2 226. de Ruggiero Dizio-

nario epigrafico I 533. II 17); in der diocletia-

nischen Ordnung steht C. zusammen mit Apulien

unter einem Corrector, der den Perfectissimat hat

i (Marquardt a. a. O. 238. Cantarelli Bull,

com. 1892, 218). Bis gegen Ende des 7. Jhdts.

bleibt der Name C. an die ostliche Halbinsel ge-

knupft (das scheinbar altere Zeugnis des um 600

schreibenden Georgius Cyprius descr. orbis 600—
608 beweist nichts, da die Stelle uberarbeitet ist,

G e 1 z e r praef. ad Georg.XXV) ; nachdem um 670 die

langobardischen HerzOge von Benevent sich Tarent,

Brundisium und das ganze siidliche Gebiet unter-

worfen hatten, iibertrug die byzantinische Ver-

i waltung den Namen auf die westliche Landspitze,

das frilnere Bruttierland, an dem er seitdem auch

haften geblieben ist, Vgl. daruber Diehl Etudes

sur l'administration byzantine (Paris 1888). M.
Schipa Archivio storico per le province Napoli-

tane XX (1895) 27ff. und Studj storici V (Pisa

1896) 51ff. mit den Gegenbemerkungen von Cri-

vellucci Studj storici IV (1895) 425ff.

Hauptstellen iiber C: Strab. VI 277—282.
Mela II 66. Plin. n. h. HI 99—105. Ptol. IH

1 1, 67. 68. Lib. coloniar. 211. 261. tber die

messapischen Inschriften vgl. Mommsen Dnter-

ital. Dialekte 41—98. Maggiulli und Castro-
mediano Le iscrizioni messapiche, Lecce 1871.

Von Neueren: Helbig Herm. XI 257ff. De Si-

mon e beiFabretti Terzo supplements alle ant.

iscrizioni italic. (1877) 171—229. Nissenltal.
Landeskunde 243f. 539ff. Pais Storia della Si-

cilia e della Magna Grecia I 335ff. [Hulsen.]
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Calacticus sinus s. Calathe.
Caladunum, Stadt der Bracarer in Hispania

citerior, auf der Strasse, die von Bracara west-
lich nach Aquae Flaviae und Asturica (Itin. Ant.
422, 5) fiihrte. Ptolemaios teilt es den callaeci-

schen Bracarern zu und setzt es siidlich von Bra-
cara (II 6, 38). Aber da die Stationen dieser

Strasse nicht ermittelt sind (CIL II p. 636) —
ihre Richtung entspricht im ganzen der der heuti-

gen Hauptstrasse von Braga nach Chaves (P. M.
Capella Milliarios do conv. Braear. Porto 1895,
55) — , so ist die Lage des Ortes auch noch
nicht annahernd bestimmt. Der Stamm des kel-

tischen Namens Cala kehrt in dem Portus Gale
(s. d.) und in vielen anderen iberischen Namen
wieder. [Hiibner.]

Calagna im Liber colon. 231 Lachm., angeb-
liche Veteranencolonie des Drusus in Campanien,
wohl nur Dittographie fur Anagnia p. 230 (s. o.

Bd. I S. 2025. Mommsen Gromat. II 186 und
OIL X p. 584). [Hiilsen.]

Calagorris, Station in Aquitanien, an der
Strasse von St. Bertrand de Comminges nach Tou-
louse, Itin. Ant. 457. Nahere Lage unbestimmt.

[Ihm.]

Calagum (nach Longnon zu verbessern in

Calacum), Ort in Gallia Lugudunensis an der
Strasse von Augustobona (Troyes) nach Samaro-
briva (Amiens), nach allgemeiner Annahme das
heutige Chailly-en-Brie (dep. Seine-et-Marne). Des-;
jar dins Table de Peut. 21. Holder Altcelt.

Sprachschatz s. Caliacus. [Ihm.]

Calagurris. 1) Stadt der Vasconen in Hi-
spania citerior. Die nur bei Plinius aus den Listen
des Agrippa angefiihrten stipendiarii des Bezirks
von Caesaraugusta, die zum Unterschied von der
beriihmten Stadt dieses Namens bezeichnet wer-
den als Calagurritani qui filmlarenses cognomi-
nantur — woher der Beiname kommt, ist unbe-
kannt, etwa von der Herstellung von fibulae'! — ,

'

sind wahrscheinlich nach dem unweit von Osca
gelegenen Loharre zu setzen. Danach sind die

von Caesar b. c. I 60, 1 erwahnten Calagurri-
tani qui erant cum Oscensibus contributi fur

die Pibularenses zu halten, weil Loharre zwischen
Osca und Iacca liegt. Das beim Geogr. Rav.
309, 8 gleich nach Iacca genannte Iulia wird
danach mit Unrecht von K. Miiller zu Ptol.

auch fur C. Fibularensis angesehen. Die kleine
und wohl friih verschollene Gemeinde der Fibu- 1

larenses hat nie Mtinzen geschlagen (wie K.
Miiller zum Ptol. annahm) und nie den Namen
Iulia gefuhrt. Doch ist die Gleichsetzung C.s
mit Loharre , die nur auf der vermeinten Ahn-
lichkeit des Namens beruht, unsicher.

2) Calagt<ris Nasica wird zuerst in dem Frag-
ment aus Livius B. XCI nach Poseidonios im ser-

torianischen Krieg genannt. Sertorius gelangt
den Hiberus aufwarts uber Bursavo, Cascantum
und Graccurris nach C. (vgl. Flor. II 10, 9. Oros. (

V 23, 14). Dies fuhrt mit Sicherheit auf das
heutige Calahorra, das den Namen bewahrt hat.
Dazu stimmen alle iibrigen Zeugnisse, wie zuerst
der treffliche Petrus de Marc a (Marca Hispanica
2, 28) mit Recht hervorhob (Strab. ni 161. Liv.
XXXIX 21, 8. Epit. XCIH. Appian. b. c. I 112.
Val. Max. VII 7 ext. 3. Suet. Aug. 49). und die
Itinerarien(Ant.393, 1 Calagurra. Geogr! Rav. 309,

8). Plinius nennt nach den Listen des Agrippa die

Calagurritani qui Nasici cognominantur unter
den oppida eivium Romanorum des Bezirks von
Caesaraugusta (IH 24). Ptolemaios teilt sie, wie
schon Strabon, den Vasconen zu (II 6, 66, wo
das iiberlieferte KakayoQiva von Dkert mit Wahr-
scheinlichkeit in KaXayooi NdfamaJ verbessert
ist). Die altesten autonomen Asse fiihren die

iberische Aufschrift calaqriqi (Mon. ling. Doer.

) nr. 64). Die alteren Asse tragen neben einem Kopfe,
der nicht mit Sicherheit fur den des Augustus
angesehen werden kann — ist es der Caesars?
— die Aufschrift Calagurri Iulia Nassica; die

iiingeren mit den Kopfen des Augustus und Ti-

berius und den Namen zahlreicher Duumvirn
die Bezeichnung mun(ieipium) Cal(agurris) Iulia
(Mon. ling. Iber. nr. 64 a). Also ist die Stadt
noch unter Augustus Municipinm geworden und
erhielt den Beinamen Iulia — die Listen des

i Agrippa kannten ihn wohl noch nicht — , der
sich zufallig auch in der Liste des Geogr. Rav.

(309, 8) erhielt. Es sind noch manche tFberreste

von der am Zusammenfluss des Cidacos — so

heisst der Fluss mit einem wohl altiberischen

Namen noch hent — und des Hiberus gelegenen
Stadt erhalten (CEL. II p. 404), aber nur wenige
Inschriften von Soldaten aus der fruhen Kaiser-
zeit (CIL II 2983. 2984). Auch als Heimat von
Legionaren der X. Legion wird es genannt (Bram-
bach 117), und die Tribus der Burger war die

Galeria (CIL H 4245. Brambach 117). Be-
riihmter ist die Stadt als Heimat Quintilians
(Suet, de vir. ill. 129, 7 Reiff. Auson. profess. I

7) und wird auch sonst genannt (Suet. Aug. 49.
Auson. epist. 25, 57. Paulin. ad Auson. V 223. 231.
Prudent, peristeph. II 551. IV 31. VIII tit. Gre-
gor. Turon. in glor. martyr. 92. CIL XII 3167).
Die Schreibung schwankt zwischen Calagurris,
was die gewOhnliche und den ahnlichen Bildungen
entsprechende ist, und Calagorris (CIL II 2959.
4245. Ill 5932. V 6987). In Turin und Nemausus
fanden sich die Basen von ihren senatorischen
Patronen unter Traian von den Calagurritani ex
Hispania citeriore gesetzten Statuen vor (CIL
V 6987. XII 3167). [Hiibner.]

Calama. 1) In Numidien, von Oros. V 15, 6
genannt als der Ort, dessen Belagerung im J. 110
v. Chr. der rOmische Feldherr A. Postumius ver-

sucht hatte, ehe er von Iugurtha besiegt wurde
(wofiir Sallust lug. 37 Suthul nennt, woraus man
die Identitat von C. und Suthul gefolgert hat,

wohl kaum mit Recht), nach Augustinus contra
litteras Petiliani II 99, 228 zwischen Cirta und
Hippo Regius gelegen ; zahlreiche Inschriftenfunde
haben die Lage bei dem heutigen Guelma be-

statigt (CIL Vm 5290. 5325 u. s. w.). Die Stadt
war zum mindesten seit Hadrian romisches Muni-
cipium (CIL VIII 5351, vgl. p. 521), hiess spater-

auch colonia (CIL VIII 5332. 5340. 5356. Augu-
stin. ep. 90; de civ. Dei XXII 8). Unter Diocletian
und spater stand die Stadt unter dem Proconsul
von Africa (CIL 5290. 5334. 5335. 5336. 5341.
5357. 5358 = 17522), aber die Bischofe rechneten
sich zu denen von Numidien (Acten einer Bischofs-

versammlung aus dem J. 419: Possidius epi-

scopiis eeelesiae Calamensium legatus provin-
cial Xumidiae, einmal legatus provinciae Nnmi-
diae inferioris , bei M a n s i Act. concil. IV
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433. 437—438. Notit. episcop. aus dem J. 484
prov. Num. nr. 3, in Halms Victor Vitensis

p. 64); vielleicht hatte also die Stadt im 3. Jhdt.

unter den Legaten von Numidien gestanden (nach
Mommsen CIL VIII p. 468 unter einem Legaten
des Proconsuls von Africa). Bischofe der Stadt
werden Ofters genannt, am haufigsten Possidius,

Zeitgenosse des Augustinus und Verfasser einer

Biographie desselben (Aug. opp. ed. Migne I

33ff.), zuletzt im J. 484 (s. o.). Der Name C. bei

Petrus Diaconus (urn 1140) im Chron. Cass. IV
50 (Mon. Germ. Scr. VII 786: rex civitatis Ca-
lamensis quod a Saraeenis Alchila dicitur), wird
wohl eine augustinische Reminiscenz sein.

2) Calama, in Mauretanien, Ausgangspunkt
einer Strasse, die vom aussersten Westen von Maure-
tania Caesariensis ausgehend fast die ganze Pro-
vinz durchschnitt, Itin. Ant. 36, wohl in der Nahe
der Kiiste gelegen, nach Itin. Ant. 513, obwohl
Ptol. IV 2, 22 anscheinend dieselbe Stadt (Kb-

'

kafia) unter den binnenlandischen des aussersten

Westens von Mauretania Caesariensis auffuhrt.

[Dessau.]

Calamantia s. Celemantia.
Calamigtrum, das Brenneisen zum Krauseln

der Haare, Aero Hor. sat. I 3, 98. Oft genannt
als gebraucht fur Frauen und Manner, auch fur

Luxussclaven
,
Marquardt Privatl.2 147, 7.

601, 14. [Mau.]

Calamon. 1) Mutatio Calamon, an der Kiiste

Palaestinas (Itin. Hieros. 584, 7) zwischen Ptole-

mais und Sycamenos genannt, 12 Millien von
ersterem, 3 Millien von letzterem entfernt ; nicht

identificiert.

2) Calamona in Iudaea (Not. dign. or. XXXIV
43), Militarstation der Conors I equitata im Ge-
biet des Dux Palaestinae, wahrscheinlich in der
Wiiste gleichen Namens siidOstlich von Jericho
gelegen; nicht identificiert.

3) Calamona in Phoinikien (Not. dign. or.

XXXII 11 = 26), Militarstation (equites sagit-

tarii indigenae) im Gebiet des Dux Phoenicis.

Nach Moritz (Abh. Akad. Berl. 1889, 19) iden-

tisch mit Adamana der Tab. Peut. und 'Odfiava

bei Ptolemaios (V 15, 24) und dann der Lage
nach dem heutigen Nebk entsprechend, in welcher
Gegend noch heute der Name Kalamun sich findet,

s. d. Art. Adamana. Baedeker Palast. und
Syrien4 391f.

4) Calamos (Plin. n. h. V 78; Polyb. V 68
Kdla/ios), Castell nahe bei Tripolis an der sy-

rischen Kiiste, von Antiochos zerstCrt; jetzt el-

Kalmun l'/2 Std. sudwestlich von Tarabulus.

[Benzinger.]

Calamus, Gladiatorenname, CIL HI 6014, 2
als Beischrift einer Gladiatorenkampfscene, ferner

auf einem griinen Glasgefasse im Wiener Museum
(Arneth Kameen Taf. 22, 5), auf einem bei

Chambe'ry gefundenen Glasgefasse (Fr. Lenor-
mant Rev. archeol. 1865, 305—310 Taf. XX =
CIL XII 5696, 32) und auf einem in der Vendee
gefundenen (Hubner Eph. epigr.IV209. Allmer
et Terrebrasse Insc. de Vienne III 220ff).

Friedlander S.-G. Tie 522. [Pollack.]

Calanienm (Tab. Peut.) oder Canalieum (Itin.

Ant. 293. CIL V p. 853), Ort in den ligurischen

Alpen an der Via Iulia Augusta zwischen Aquae
Statiellae und Vada Sabatia : jedenfalls im Thale

der Bormida, doch nicht genau zu localisieren.

S. Mommsen CIL V p. 853. [Hiilsen.]

Calarona, Ort in provincia Gallia Ripa-
rensi, Not. dign. occ. XLII 17 tribunus eohortis

primae Flaviae Sapaudieae, Calaronae, schwer-

lich verschrieben fur Gularone (Grenoble), wie
u. a. Holder im Altcelt. Sprachschatz s. Ouiaro
annimmt, wahrend er s. Calarona (I 689) an der

tlberliefernng festhalt (Ort la Chaleronne)
;

vgl.

Boecking Not. dign. H 1017f. O. Hirschfeld
CIL XII p. 273. |Thm.[

Calata, Station im sudlichen Armenien, Geogr.
Rav. p. 49, 22. Man denkt zunachst an die am
Nordwestufer des Van-See gelegene Feste Chilat,

armen. CMath, byz. Chaliat oder Chleat. Assi-
mani Bibl. Or. 1 106 b z. J. 781 bezeugt einen

Fluss von B8th-Qalath im Tigrisgebiet
;
Qalath,

armen. Khatirth, hiess der im Hochgebirge von
Sasun im Gau Salin entspringende und zwischen
Khtimar, byz. XXofiaowv, und Arzan streichende

Zufiuss des Tigris. [Tomaschek.]

Calata comitia hiessen in republicanischer

Zeit diejenigen Versammlungen des rOmischen
Volkes, welche unter Leitung der Pontifices zu
sacralen Zwecken stattfanden. Das Wort colore

(rufen), das diesen Versammlungen den Namen
gegeben hat, mag urspriinglich weitere Anwendung
gehabt haben (Fest. ep. p. 38 s. calatores)

;
spater

hat es sich auf bestimmte technische Ausdriicke

der Priestersprache beschrankt, wahrend es in der

Umgangs- und Amtssprache duTch voeare ver-

drangt wurde, vgl. cahndae, curia calabra, ca-

lator. Es ist daher wahrscheinlich, dass diese

Versammlungen calata genannt wurden mit Riick-

sicht auf die ihnen eigentiimliche Art der Be-

rufung durch die Pontifices. Sie fanden sowohl

nach Curien als nach Centurien statt; jene wur-
den durch einen lictor curiatius (diese Form be-

zeugen die Inschriften, bei Gellius steht curiatus)

berufen, diese durch einen Hornisten. Gell. XV
27, 1. 2: in libro Laelii Felieis ad Q. Murium
primo scriptum est, Labeonem scribere, ,calata'

comitia esse, quae pro collegio pontificum haben-

tur aut regis aut flawinum inaugurandorum
causa. Eorum autem alia esse curiata, alia

centuriata. Curiata per lictorem curiatum ca-

lari, id est convocari, centuriata per cornicinem.

Als Handlungen, welche in den C. c. stattfanden,

nennt Labeo a. a. O. erstens die Inauguration
i des KOnigs und der drei Flamines (Dialis , Mar-
tialis, Quirinalis). Unter dem KOnig kann fur

die republicanische Zeit nur der Rex sacrorum
gemeint sein; wir durfen aber daraus den Schluss

ziehen, dass in monarchischer Zeit der Konig
selbst in C. c. die Inauguration erhalten hat,

mag er sich nun selbst inauguriert (Mommsen
St.-R. II 9. IH 307) oder durch den Augur
die Weihe empfangen haben (Lange Rorn. Altert.

13 298). Die Versammlung nach Centurien be-

izog Mommsen fruher (ROm. Forsch. I 273) auf

die Weihnng der Flamines des Mars und Qui-

rinus, jetzt aber nur noch (St.-R. ni 307, 1)

auf die Weihung des Flamen Martialis, der sicher

auf dem Marsfelde geweiht worden sei (Sefv. Aen.

VI 859 Quirinus est Mars, qui praeest pari et

intra civitatem colitur: nam belli Mars extra

rivitatem femplum habuit), Lange (Rom. Altert.

18 400) auf die Verkiindigung des Festkalenders,
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woriiber unten, Huschke (D. rOm. Jahr 181) auf

die Inauguration des Bex. Alle diese Ansichten

scheinen uns nicht genugend begriindet. Es ist

nicht unbedingt notig, aus den Worten des Gellius,

welche die Meinung des Labeo erst durch Vermitt-

lung des Laelius Felix wiedergeben, den Schluss zu
Ziehen, dass sich das Volk in C. c. nach Centu-

rien nur zu Inaugurationen versammelte, wie das

Momm sen verlangt (St.-E. II 37, 4. HI 307);
vielmehr konnen diese Comitia auch bei einer der

andern weiterhin zu besprechenden Gelegenheiten,

die Gellius noch anfiihrt, centuriata gewesen sein.

Auch entbehrt es der Wahrscheinlichkeit , dass

die Volksversanimlungen bei der Weihung der

Mitglieder desselben Priesteramtes verschieden an-

geordnet gewesen seien. Noch weniger ist freilich

Langes Ansicht zu begreifen, wonach sich das

Volk bei der Abrufung der Festtage nach Cen-
turien versammelt hatte. Als femere Handlungen,
die in den C. c. vorgenommen wurden, bezeichnet

Gellius (nach Laelius Felix, vgl. Huschke Iurispr.

Anteiustin. Eeliqu.5 p. 145) die saororum detestatio

und die Errichtung von Testamenten (isdem co-

mitiis, quae ,calata' appellari diximus, et sa-

crorum detestatio et testamenta fieri solebant).

Ersteres bezieht sich sicherlich auf die Adrogation
(so Mom m sen Bom. Forsch. I 126; St.-E. Ill

38ff. und Lange ECm. Altert. 13 132. 137. 178;
dagegen Huschke D. rOm. Jahr 182, 39 und Kar-
lowa Eechtsgesch. II 97ff.). Wir verstehen unteri

detestatio saororum die feierliche Erklarung des in

eine neue Familie aufzunehmenden Burgers, dass

er aus dem bisherigen sacralen Verbande austrete

(Gai. Dig. L 16, 238, 1. Ulp. Dig. L 16, 40 pr.;

hierauf bezieht Lange is 137 auch das ifo-

pvvo&ai bei Cass. Dio XXXVII 51, 1). Erst nach-

dem dies geschehen ist (Serv. Aen. II 156 con-
suetude apud antiquos fuit, _ ut qui in familiam
vel gentem transiret prius se abdiearet ab ea, in
qua fuerat, et sie ab alia reeiperetur), kann er<

sich durch feierliche Verpflichtung in die vater-

liche Gewalt eines andern Burgers begeben. Auch
dies geschah nach dem Zeugnis des Gellius in

Curiatcomitien nach vorhergegangenem Beschluss
der Pontifices, nicht aber in C. c. Gell. V 19,

5. 6 adrogationes non temere nec inexplorate com-
mittuntur : nam comitia arbitris pontificibus

praebentur, quae curiata appellantur. Die Te-

stamentserrichtung in C. c. bezeugen auch Gai.

Inst. H 101. Ulp. Beg. 20, 2. lust. Inst. II I

10, 1. Theophil. ad h. 1. p. 154 ed. Ferrini.

Gains sagt, die C. c. zur Errichtung von Testa-

menten batten zweimal jahrlich stattgefunden,

und mit grosser Wahrscheinlichkeit hat Mom m-
sen (Eom. Chronol.2 241; St.-E. in 319; bei-

stimmend Lange Eom. Altert. Ill3 399. Huschke
D. rom. Jahr 179) vermutet, dass diese beiden
Termine der 24. Marz und der 24. Mai gewesen
seien, da zu diesen Tagen in den Fasten ver-

merkt wird Q. E. C. F. {quando rex comitia- t

nit fas, vgl. Varro 1. 1. VI 31. Fest. ep. p. 259).

Der Einspruch, den Herzog (E5m. Staatsverf.

I 110) gegen diese schOne Vermutung erhebt,

scheint uns nicht binreichend begriindet (vgl. auch
Hirschfeld Herm. VHI 1873, 469ff., dessen
Vorschlag bei Varro zu schreiben quod eo die rex
sacrifieolus lit at iibrigens von Jordan Topogr.
I 1, 508, 32 wiederholt wird). Gestutzt auf das

Zeugnis des Varro (de 1. 1. VI 27 Primi dies

mensium nominati Kalendae, quod his diebus
cakmtur eius mensis Nonae a pontificibus, quin-
tanae an septimanae sint futurae, in Gapitolio

in curia Galabra sic dicto quinquies [dictae quin-
que codd., emend. Turnebus] ,Kolo Iuno Oovella',

septies dicto [septem dictae codd.] ,Kalo Iuno
Covella') und des Macrobius (sat. I 15, 10 Itaque

sacrifieio a rege et minore pontif.ee celebrato

) idem pontifex calata, id est vocata , in Capito-

lium plebe iuxta curiam Calabram, quae easae
Romuli proxima est, quot numero dies a Kalen-
dis ad Nonas superessent pronuntiabat, et quin-
tanas quidem dicto quinquies verbo xakm, sep-

timanas repetito septies praedicabat; vgl. Fast.

Praenest. zum 1. Jan. CIL 12 p. 231. Serv. Aen.
VIII 654. Plut. quaest. Eom. 24. Lyd. de mens.
HI 7) nehmen die meisten (z. B. Lange Eom.
Altert. 13 362. 399, dieser freilich mit Vorbehalt,

)und Herzog Staatsverf. I 109ff.) an, dass an
jedem ersten eines Monats C. c. stattfanden, in

welchen von den Pontifices mitgeteilt wurde, ob
die Nonen auf den fiinften oder den siebenten

Tag nach dem Kalender angesetzt seien, und
dann noch einmal an den Nonen selbst, um vom
Eex sacrorum die Daten der Feste des laufenden
Monats verkiindigen zu lassen. Dagegen bemerkt
Mommsen (St.-E. II 39), dass nur an den Nonen
eine Versammlung des Volkes stattfand, an den

) Kalenden dagegen die Abrufung der Nonen bios

durch den Diener des Pontifex (pontifex minor
nach Macrobius und den Fasti Praenestini; vgl.

Liv. XXII 57, 3 sriba pontificis, quos nunc mi-
nores pontifices voeant) vorgenommen wurde und
nur vorbereitend war. Indessen heisst es bei Varro
a. a. O. calantur nonae a pontificibus, und
wir kOnnen wohl auf die Ausfiucht Langes (Eom.
Altert. 13 353) verzichten, dass die Verkundigung
der Nonen erst nach VerOffentlichung des Kalen-
ders durch Cn. Flavius 442 = 312 dem Pontifex

minor iibertragen worden sei. Ob aber jene Ver-
sammlungen an den Kalenden und Nonen wirk-

lich C. c. waren, bleibt freilich zweifelhaft, da
es aus den Worten des Macrobius (calata id est

vocata in Capitolium, plebs) und des Servius (Aen.

VIII 654 ut ibi [in curia calabra] patres vel

populus calarentur) nicht mit viilliger Sicherheit

hervorgeht, anderweitig aber nicht bezeugt ist.

Doch spricht die Wahrscheinlichkeit dafiir.

Mommsen nimmt ausserdem noch Mitwirkung
der Curien und daher Beschlusse der C. c. an

1) bei Constituierung der ausserhalb des Ge-
schlechterrechtes stehenden Burger zu einem neuen
Geschlechtsverbande

, 2) beim Ausheiraten einer

Frau aus ihrem Geschlechte in ein anderes, 3) bei

der Eestitution des Gescblechtsrechtes an einen

aus dem Burgerverbande ausgeschiedenen und in

denselben zuriicktretenden Mann (St.-E'. Ill 318ff.).

Allein einerseits stiitzt sich diese Annahme auf
Vorgange, bei denen die Mitwirkung der Curien
in comitiis ealatis nicht ausdrucklich bezeugt
ist (bei der Constituierung neuer Geschlechter
wohl vornehmlich auf die Cooptation in patres
des Attius Clausus, Liv. II 16, 5. Suet. Tib. 1,

die Aufnahme albanischer Geschlechter, Liv. IV
4, 7, und der gentes minores, bei dem Aushei-

raten auf die gentis enuptio, welche der Fece-

nia Hispalla im J. 568 = 186 durch Senats-
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schluss verliehen wurde, Liv. XXXIX 19, 5,

bei der Eestitution auf Camillus, der nach Liv.

V 46, 10 comitiis curiatis revocatus de exilio

iussu populi zum Dictator ernannt wurde).
Andererseits hangt die Beantwortung dieser Frage
von der weiteren ab, ob die C. c. iiberhaupt das

Eecht der Beschlussfassung gehabt haben oder

nur assistierend gewesen sind. Das letztere

nahm zuerst J. H. Dernburg an (Beitrage zur

Gesch. des rOm. Testaments I § 10—12 S, 53
—78); es wurde ansfuhrlich begriindet von Ru-
bin o (Untersuch. 242ff.) und von fast alien

Forschern (Lange Altert. 13 398. Sol tan,
Huschke, Schiller) und Mommsen selbst

(Bern. Forsch. I 126. 239. 270) als richtig an-

erkannt. Neuerdings hat jedoch Mommsen eine

andere Ansicht ausgesprochen. Er sagt St.-E.

II 37: ,Es sind darunter (unter den C. c.) be-

griffen teils alle bei der Inauguration zur blossen

Assistenz berufenen Comitien, mogen sie die der

Curien oder die der Centurien sein, teils alle
beschlussfassenden Comitien der Curien, insonder-

heit diejenigen, aus denen das urspriingliche Te-

stament hervorging und die noch in historischer

Zeit die Adrogation vollziehen.' Und ferner (HI
318): ,Den beschliessenden Curiatcomitien, deren

Leitung durchaus dem Oberpontifex zusteht und die

daher wie die Inaugurationscomitien calata heissen,

ist die Erteilung der folgenden Personalprivilegien

vorbehalten u. s. w.' Diese Ansicht scheint uns
unhaltbar. Denn bei den beiden Acten, zu wel-

chen nach dem Zeugnis des Laelius Felix die C.

c. berufen wurden, der Detestatio sacrorum und
der Testamentserrichtung , ist nur die Eede von
Zeugnisleistung, nicht von Beschlussfassung des

versammelten Volkes. Zwar beziehen auch wir

die Detestatio sacrorum mit Mommsen auf die

Adrogation, betrachten aber Detestatio sacrorum

und Adrogatio als zwei aufeinanderfolgende Acte,

von denen wir nur den ersten in C. c. vollzogen wer-

den lassen, den zweiten dagegen (mit Gell. V 19, 6)

in Comitia curiata (oder wenn der Ausgeschiedene

in ein plebeiscb.es Hans iibertrat, vielleicht in einer

Versammlung der plebeischen Tribus, wie Herzog
Eom. Staatsverf. I 1063 nach Cass. Dio XXXVII
51, 1 annimmt). Was das Testament betrifft, so

behauptet zwarM omm s en (St.-E. II 38), es sei von
der rOmischen Eechtswissenschaft seiner Eechts-

kraft nach nicht zu den Privatacten, sondern zu

den Gesetzen gezahlt und in alien seinen Con-

sequenzen als solcbes behandelt worden ; doch hat
dieser Satz nicht allgemeine Anerkennung gefunden
(vgl. z.B. Huschke D. rOm. Jahr 182, 38. Holder
Ztschr. d. Savigny-Stiftg. XVI 1895, 236). Ausser-

dem sagt Laelius Felix ausdrucklich, das Testament
werde errichtet ealatis comitiis in contione,
worauf schon Eubino aufmerksam macht (Unter-

such. 244, 2; ebenso friiher Mommsen ROm.
Forsch. I 270, 3) ; denn contionem habere est verba

facere ad populum sine ull a rogatione, wie Gel-

lius (XIII 16, 3) sagt. Allerdings sucht Mommsen
(St.-R. Ill 320) jetzt diesen Satz. den er friiher

selbst anerkannte, zu entkraften, indem er sich

auf seine Darstellung des Verlaufes der Comitia
beruft, wo er nachweise, dass die Contio ein in-

tegrierender Bestandteil der Comitia sei. Indes

dort wird gerade gezeigt, dass die Contio die

eigentlichen Comitia nur einleitete (St.-E. ni 390).

Waren die Comitia erst einmal zur Abstimmung,
Beschlussfassung oder Wahl ordnungsmassig con-

stituiert, so horte'n sie auf, Contio zu sein.

In der Zeit, aus welcher unsere Nachrichten
stammen, hatten die C. c. jegliche Bedeutung
verloren. Es gait das Mancipationstestament
(Gai. II 103), die Verkundigung des Festkalenders

war iiberflussig, seitdem Cn. Flavius den Kalen-
der verCffentlicht hatte (450 = 304), und es

dauerte nur noch die Inauguration der Flamines
und des Eex sacrorum fort, die aber auf das

offentliche Leben ohne Einfiuss war. v. Gruber
Ztschr. f. Altertumswissenschaft IV 1837, 172ff.

[Kubler.]

Calathe. KaAd{h], nSXts ov jioqqco t&v 'Hoa-
xkeitov axr)Xciv nach dem einzigen Zeugnis des

Hekataios (frg. 3 bei Steph. Byz. 347, 11), von
Ephoros (nach demselben Zeugnis des Steph. Byz.)

KaXa&ovoa genannt, vielleicht durch Missver-

standnis, vielleicht durch absichtliche Verande-
rung des an xaXa&og Korb erinnernden Namens
in eine Korbstadt, ist zuerst von W. Christ
(in seiner Abhandlung iiber Avien, Abh. Akad.
Munchen Bd. XI 1 1865, 115ff.) mit der An-
gabe des alten Periplus in der Ora maritima
des Avien (v. 424) in Verbindung gebracht wor-

den iiber die Tartessier, qui porriguntur in Ca-
lactieum sinum; wonach also Calatioum oder

richtiger Calathicum zu schreiben ware. Es ist

kein Grand vorhanden, mit K. Miiller den sinus

Calacticus von der xaXrj axtt) oder dem xaXov

axQwxrjQiov des zweiten karthagisch- rOmischen

Vertrags bei Polybios abzuleiten und dies fur

das Cap de la Nao, die Sudostspitze I-beriens, zu

erklaren, die gar nicht an einem sinus liegt.

Das schOne Vorgebirge gehflrt, wie alle alteren

Erklarer annahmen und F. Buhl zuletzt mit

Eecht hervorhob (Jahrb. f. Philol. 1888 ,
347ff.),

vielmehr sicher nach Africa; die Angaben des

Polybios (IH 23, 1. 24, 2) waren sonst unver-

standlich oder beruhten auf grober Unkenntnis,

wie sie ihm sicher nicht zuzutrauen ist. Calathe
— ob die Gewahrsmanner des Hekataios, wohl

Massalioten, den iberischen Namen genau aus-

sprachen und er sie richtig verstand, ist natiir-

lich ganz unsicher — ist fiir eine von den spater

verschollenen iberischen Stadten an der Sudkuste

zu halten
,

,nicht allzu weit von den Herakles-

saulen', nach der die Bucht zwischen Barbesula

und Suel benannt wurde ; denn ungefahr bis da-

hin erstreckte sich nach dem Periplus das Gebiet

der Tartessier und begann das der Mastiener.

An die Insel Kaidfoj bei den Syrten (Mela H
120. Plin. V 42. Ptol. IV 3, 44) .allzuweit von

den Herakless&ulen' ist nicht zu denken, wie F.

Unger wollte, der ausserdem noch den Calacti-

cus sinus bei Avien in einen schon der Form nach

ganz nnmoglichen Malaeitinus sinus (statt Ma-
lacitanus) andert. [Hubner.]

Calatia (Kalatia CIL X 3893; Ka).axia), Stadt

in Campanien (Ein-w/ Calatinus), zwischen Capua
und Benevent ; den Ort bezeichnet die Kirche San
Giacomo alle Gallazze zwischen Maddaloni und San
Nicola la Strada. Die Stadt, welche fast durch-

weg (ebenso wie Atella) das Schicksal des benach-

barten machtigen Capua teilte, wird zuerst er-

wahnt 313 v. Chr., wo der Dictator Q. Fabius sie den

Samniten abnahm (Diodor. XIX 101 nach Momm-



1335 Calatonnum Calavius 1336

sens Verbesserung; Ketiav die Hs.). Eine zweite
Eroberung berichtet Livius IX 28, 6 zum J. 311
v. Chr. Aus dem 3. Jhdt. v. Chr. stammen die
Munzen mit der oskischen Aufschrift Kalati (Gar-
rucci Mon. dell' Italia II 89, tab. 87, 19—21. 88,
1—3. Berliner Mflnzkatalog IH 1, 75f.). Im hanni-
balischen Kriege empOrten sich die Calatiner zu-

sammen mit ihren Nachbarstadten im J. 216
{Liv. XXII 61, 11. Sil. Ital. VIH 542) und
wurden dann von den siegreichen ROmern mit
dem Verluste ihrer Selbstandigkeit gestraft (Liv.

XXVI 16, 5. 34, 6. XXVII 3, 7). Aus dem 2. Jbdt.
v. Chr. wird, ausser einigen nach Eom gemeldeten
Prodigien (Liv. XLII 20, 5. XLV 16, 5) eine
Wiederherstellung der Mauern durch die Censoren
174 v. Chr. erwahnt (Liv. XLI 27, 10). Im J. 59
wurde nach Erlass der lex lulia de agro Cam-
pano eine Veteranencolonie nach C. gefiihrt; nach
Caesars Tode ergriffen die neuen Einwohner so-

fort Partei fiir Octavian (Cic. ad Att. XVI 8, 1.

Vellei. II 61. Nicol. Damasc. p. 135 Dind. Appian.
b. civ. Ill 40). Spater wird es nur von Strabon
(V 249, wo die Hs. KcdXategta und VI 283, wo
sie raXaria haben) und auf der Tab. Peut. er-

wahnt; die Notiz im Liber colon. 232 Lachm.
wird mit grOsserem Eecht auf Caiatia bezogen
(das tiberhaupt durch Schuld der Abschreiber haufig
mit C. verwechselt ist, s. o. S. 1322). Die Tribus
war die Falerna, wie sich aus der bei San Nicola
la Strada gefundenen Inschrift CIL X 3893 ergiebt

;

(wo, wie ein mir vorliegender Abklatsch zeigt, nicht
EAIATIA, sondern KALATIA zu lesen ist; vgl.

Eom. Mitt, XH 82). Vgl. G. Sivo Storia di Ga-
lazia. Neapell860—65. MommsenCIL Xp.359.
369. Beloch Campanien 370-372. Ausgrabungen
bei S. Giacomo alle Galazze (vorromisehe Nekro-
pole) Not. d. scavi 1884, 277—280. [Hiilsen.]

Calatonnum, vicus zur Civitas Turonum ge-
hOrig, erwahnt von Gregor. Tur. hist. Franc. X
31, 4, jetzt Chalenton (de"p. Indre-et-Loire). Hoi-

.

der Alteelt. Sprachschatz s. Caletodurwm Long-
non Geogr. de la Gaule au Vie siecle 267. [Ihm.]

Calatores (kalatores). Zusammenhangend mit
calare, bezeichnet der Name ursprunglich Sclaven,
die dem Herrn stets zur Hand sind, urn zu rufen,
wen er beflehlt (Plant. Pseudol. 1009; Merca-
tor 852; Rudens 335. Fest. epit. p. 38, 12: cala-
tores dicebantur servi duo rov xa).eiv, quod est

vocare). Doch scheint in spaterer Zeit dieser
Ausdruck fur derartige Sclaven ausser Gebrauch I

gekommen zu sein, da sich in den Inschrif-
ten kein Beispiel daftir findet und auch das Im-
perfectum in der oben citierten Notiz des Festus
zu zeigen scheint, dass von einem alten Gebrauche
die Rede ist. Durch zahlreiche Inschriften be-
zeugt sind dagegen freigelassene calatores, die
den Mitgliedern der hoheren Priestercollegien als

Diener beigegeben sind (vgl. auch Corp. gloss,

lat. II 96, 3). Die vereinzelte Angabe der Gloss.
Labb. p. 24, nach der auch diese Art der cala- (

tores Sclaven sind, steht mit den Inschriften in
Widerspruch und muss deshalb auf einem Irrtum
beruhen. Singular ist ein Freier (eques) als ca-
lator Mareianus Antoninianus Eph. epigr. VIH
368 (der funfzehnjahrige calator Q. Caecilius Ferox
CIL VI 2188f. ist wohl der Sohn eines Freige-
lassenen, Ruggiero Dizionario epigr. II 20). Er-
wahnt werden calatores der pontifices ct flamines,

die in den Inschriften fast stets verbunden er-

scheinen (von den beiden erhaltenen Verzeichnissen
dieses Collegiums enthalt das eine, CIL VI 2184,
36, das andre, CIL VI 2185, vgl. Bull. comm.
1887, 94, 27 Namen; s. noch CIL VI 712 und
X 1726), der augures (VI 2187. Sueton. de
gramm. 12), der XVviri (VI 3878), der VIMri
epulones (X 6227. 8388), der fraires Armies (VI
2053, 15 und Ofter), der sacerdotes Titiales Fla-

) males (VI 2188f. 2190), der sodales Marciani
Antoniniani (Eph. epigr. VIII 368). Die ge-
nauesten Angaben iiber die calatores liefern die

Arvaleninschriften. Die calatores sind nach diesen

dem persOnlichen Dienste der einzelnen Arvalen
zugewiesen, letztere wahlen ihre eigenen Frei-

gelassenen zu C. Beim Antritt ihres Dienstes
miissen diese eine Summe an die area des col-

legium entrichten (CIL VI 2080, 45. Henzen
Acta fratr. Arv. VIII 160). Die calatores assi

) stieren, in Gemeinschaft mit den publici (s. d.),

den Arvalen beim Opfer (2067, 61. 2068 n 20
u. 0.), sie bringen, ebenfalls gemeinsam mit den
publici, im Auftrage ihrer Herrn Piacularopfer

dar (2053, 14. 2107, 24 u. 0. Henzen 132—134.
139). Nach Beendigung des Opfers schicken die

Arvalen die Opfergerate (tuscanica) durch ihre

calatores nach Hause (2065 n 47. 2075 II 37).

CIL VI 2080, 6 bringen die C. gemeinsam mit
den Arvales selbst der consecrierten Matidia Au-

i gusta ein Weihgeschenk dar. Die calatores pon-
tificum et flaminum waren bevollmachtigt, die

Erlaubnis zu Opfern und zur Niederlegung von
Weihgeschenken zu erteilen (CIL VI 712. 2185.
2186). Die calatores der pontifiees werden nach
dem Interpolat. Serv. Georg. 1 268 von ihren Herren,
wenn sie zum Opfer gehen, vorausgesandt, um
zur Vermeidung von StOrungen der Ceremonie
die Handwerker von der Arbeit zuriickzuhalten

;

ob die praeeiae (Fest. epit. p. 224, 1) oder prae-
ciamitatores (Fest. p. 249 a 20; praecones Macrob.
I 16, 9), welchen dasselbe Amt bei den flamines
zugesenrieben wird, mit den calatores identisch
sind, lasst sich nicht feststellen. Wenn es in

den Acten der Arvalen heisst ad summotum (CIL
VI 2060 16 u. 6.) oder summoto (CIL VI 2075
II 13 u. 0.) immolavit oder lucum deae Diae
ascenderunt u. a., so flel die Aufgabe des summo-
vere jedenfalls den C. zu, da die Arvalen Lictoren,

die dieses Amt bei den Magistraten tibten, an-
scheinend nicht besassen (Henzen Acta fr. Arv.

28). Litteratur: Marquardt Staatsverwaltung
III 226f. Mommsen Staatsrecht I 359. Rug-
giero Dizionario epigr. II 19ff. (vollstandige Zu-
sammenstellung des inschriftlichen Materials).

[Samter.]

Calavius, angesehene campanische Familie
in Capua. 1) Calavii wurden 544 = 210 in Rom
wegen Brandstiftungen hingerichtet ; sie gehOren
dem campanischen Geschlecht an (Liv. XXVI
27, 7ff.).

2) Novius und Ovius Calavii traten 440 = 314
an die Spitze einer Verschworung gegen die ROmer
in Capua und tCten sich selbst, als sie entdeckt
wurden (Liv. IX 26, 7).

3) Ofillius Calavius Ovi fdius elarus genere
factisque turn etiam aetate verendus, in Capua
433 = 321 (Liv. IX 7, 1), vielleicht Vater von
Nr. 2.
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4) Pacuvius Calavius, mit den vornehmen
rOmischen Familien der Claudier und Livier ver-

schwagert, war 537 = 217 das Haupt der demo-
kratischen, zu den Karthagern hinneigenden Partei

in Capua und der erste Beamte (Meddix tutieus)

der Stadt (Liv. XXHI 2, 1—4, 5. 8, 2). Sein

Sohn dagegen hielt treu zu Rom; als Hannibal
die Stadt in Besitz genommen hatte, erlangte der

Vater seine Begnadigung, konnte ihn aber bald

darauf nur mit grSsster Muhe abhalten , den pu-

nischen Feldherrn bei einem Mahle zu eimorden
(ebd. 8, 2—9, 13). [Miinzer.]

5) Calavius Sabinus, Legat der legio XH Ful-

minata unter L. Caesennius Paetus im Feldzug

des Jahres 62 n. Chr. (Tac. ann. XV 7).

[GroagJ

Calantica (oder ealvatica ? so uberliefert Cic.

frg. in Clod. V 3, Orelli IV p. 949), ein von
Frauen getragenes Kopftuch, Cic. a. O. Von mitra
unterscheidet es Afranius bei Schol. Bob. Cic. ed.

Orelli V 2, 336. Dig. XXXIV 2, 25, 10. Dagegen
Serv. Aen. IX 613: mitrae feminarum quas ca-

lauticas dicunt. Auson. perioch. Odyss. V flbersetzt

mit C. das homerische xorjdefivov ; die C. wird
also wohl wie dieses weiter herabgehangen haben
als die Mitra, Becker-GOll Gallus ni 275.

[Mau.]

Calcaria. 1) Ort an der Kuste von Gallia

Narbonensis zwischen Massilia und Fossae Mari-

anae, Itin. Ant. 299. Tab. Peut. Geogr. Rav.
IV 28. V3. Desjardins Geogr. de la Gaule I

202 (.carrieres de -chaux de Calas, sur la route de
Marseille en contournant l'etang de Berre') ; Table
de Peut. 65. [Bam.]

2) Station der rOmischen Strasse im mittleren

Britannien, zwischen Deva und Eburacum (Itin.

Ant. 468, 5) von unsicherer Lage ; die Ansetzungen
schwanken zwischen Tadcaster Newbury und Sea-

croft. Der Name ist sicher rOmischen Drsprungs
wie der der gleichnamigen Station in Gallien'

und wird von Kalkgruben hergeleitet sein.

[Hiibner.]

Calcatorium, von calcare gebildet, bezeichnet

das Behaltnis, in welchem den Trauben durch
Austreten mit den Fiissen der Saft entzogen wurde
(Isid. XV 6, 8). Unser Wort ,Kelter', obwohl da-

von herstammend, deckt sich begrifflich nicht mehr
vollstandig damit, sofern heute bei uns die Trau-
ben durch einen Stempel oder in einer Miihle zer-

quetscht werden, ehe sie durch die Kelter gepresst <'

werden, wahrend das Austreten noch vielfach in

den Mittelmeerlandern sich erhaltenhat. Ursprung-

lich wurde dafiir forus oder forum gesagt (Isid. a.

a. O.; vgl. Varr. r. r. I 54, 2. Col. XI 2, 71. Xn 18,

3), wie foramen von der indogermanischen Wurzel
bhera = schneiden, bohren abzuleiten (Fick Vgl.

WOrterbuch d. indog. Spr. I* 90. 491), wie denn
auch bei Cato (18, 3) forum eine Hohlung im
Erdboden zur Aufnahme von Pfosten zu bezeichnen

scheint. Dem c. entsprach im Griechischen /.tjvoz f

(Corp. gloss, lat. ffi 192, 46. 196, 62. 357, 56),

welchem wohl wie Unter eine europaische Form
lentro-: Intrei = Trog, Wanne zu Grunde liegt

(Fick ebd. 537). Zwar kann y.rjvoe auch auf das

ganze Keltergebaude iibertragen werden (Geop.

VI 1, 2 u. 3. 10; = torcular Corp. gloss, lat. II

199, 15. 360, 25. HI 27, 13. 263, 16. 396, 66.

498, 81), doch tritt Ofters die ursprungliche Be-

deutung hervor (z. B. Maccius in Anthol. Pal.

IX 403, 1. Geop. VI 11, 3. 13, 3), ja man ver-

stand darunter sogar auch einen Tretkubel von
Holz (Bekker anecd. 51. 277), aus welchem Stoffe

auch die Xtjvos gezimmert gewesen sein mag, welche
in Alexandreia unter Ptolemaios Philadelphos bei

einer Procession einhergefahren wurde und in

welcher 60 Satyrn den Most austraten ; diese hatte

bei 24 Ellen Lange und 15 Ellen Breite eine ob-

)longe Form (Kallixenos bei Athen. V 199 a).

Im Jahre 1894 hat man zu Athen im Innern
des heiligen Bezirks des Dionysos Lenaios eine

Xip>6s aufgefunden, welche W. Dorpfeldbeschrie-
ben und abgebildet hat (Athen. Mitt. XX 1895,

168f.). Die Kelter bildet im Grundriss ein etwas
unregelmassiges Vieieck von 4,70 m. mittlerer

Lange und 2,80 m. Breite. Ihr Inneres zeigt einen

gut gearbeiteten Estrich von Flusskieseln und
KalkmOrtel, der nicht horizontal ist, sondern nach

) seiner sfldOstlichen Ecke das starke Gefalle von

0,25 m. hat. Neben der tiefsten Stelle des Fuss-

bodens ist die Ostmauer durchbohrt, und vor

der Offnung befindet sich noch jetzt ein rundes,

oben mit einem viereckigen Rande versehenes

Thongefass von 0,50 m. innerem Durchmesser und
etwa 55 Liter Inhalt. Neben dem Gefasse be-

findet sich noch eine aus MOrtel hergerichtete

kleine viereckige Vertiefung, deren Form und Be-
deutung sich wegen der starken ZerstSrung nicht

I mehr erkennen lasst. Wahrend die nOrdliche und
westliche Mauer der Kelter zugleich als Grenz-

mauer des Bezirks dienten und als Umfassungs-
mauern des Gebaudes, zu dem die Kelter gehorte,

vielleicht auch ein Dach trugen, war die Ostliche

nur 0,35 m. hoch. Die Hohe der siidlichen Mauer
ist nicht bekannt. Noch heute werden in vielen

Gegenden Griechenlands die Weinkeltern in ganz
ahnlicher Weise gemacht. Ein viereckiger ge-

pflasterter Platz wird mit niedrigen Mauern um-
1 geben, dem Fussboden giebt man ein starkes Ge-

falle, durchbohrt an dem tiefsten Punkt die eine

AussennAuer und ordnet vor dem Loche ein kleines

gemauertes oder thonernes Gefass an, damit der
Traubensaft von dem Tretplatze in dieses Gefass

laufen und dort geschOpft werden kann. Auch
in byzantinischer Zeit stellte man die Weinpressen

in derselben Weise her, wie die zahlreichen in

Olympia gefundenen Keltern beweisen, welche dem
5. und 6. Jhdt. n. Chr. angehOren. DOrpfeld
weist noch auf die xgazijges vitoXr\vu>i in der In-

schrift des KOnigs von Kommagene bei Hum an n-

Puchstein Reisen in Kleinasien und Nordsyrien

1890, 275 Z. 25 hin und vennutet, dass die von
ihm beschriebene Kelter etwa aus dem 4. Jhdt.

v. Chr. stamme, aber unterhalb derselben, nach

den Resten eines noch alteren Fussbodens zu

schliessen, schon in archaischer Zeit eine Kelter

bestanden habe, ebenso wie spater eine ganz neue

kleinere Kelter daruber errichtet worden ist, deren

Boden , ebenfalls aus Kalk und kleinen Kieseln

hergestellt und ein Gefalle nach Osten zeigend,

noch erhalten ist.

Zu bemerken ist, dass das Gefass, in welches

der ausgetretene Most floss, gewOhnlich vno'f.rjviov,

bezw. laeus (s. d.) Mess. Ahnlich wie die Irivos

wird naturlich das forum der ROmer gewesen
sein. Eingehend wird es unter dem Namen c.

von Palladius (I 18) beschrieben. Schneider
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(in s. Comment, z. d. St.) und Rich (111. Worterb.
d. rOm. Alt., fibers, v. C. Miiller, 1862) verstehen
freilich darunter dasselbe , was Cato (154) sug-
gestion nennt, eine ErhOhung in der eella vinaria,
auf welche man ein Gefass stellte, um den Wein
aus den Lagerfissern in dieses iiberzugiessen und
zu vermessen. Ihr Haupteinwand , dass das e.

nicht in die cella vinaria gehOre, wo man nicht
den Wein gemacht habe, sondern in das torcu-
larium (Presshaus), wird schon dadurch entkraftet,

dass Palladius (I 20) in seiner eella olearia auch
das 01 presste und zubereitetej auch fiihrt ihre

Auffassung zu ungereimten Folgerungen (s. auch
Cella). Wie in einer Basilika soli in der eella

vinaria das e. eine erhohte Lage erhalten, also

wohl dem erhahenen Anbau jener, dem tribunal,

entsprechend; auf drei oder vier Stufen sollte man
zu demselben gelangen; zu beiden Seiten derselben
die beiden laeus sich befinden, in w.elche der
ausgetretene Saft hinabfliessen konnte; von diesen
lacus aus sollten gemauerte Canale oder thOnerne
Rohren an den Wanden entlang den Most den
Gangen (oder Rinnen) zufuhren, durch die er in
die zur Seite jener Canale oder Rohren aneinander
gereihten Passer (um hier zu garen) gelangte (vgl.

Maccius a. 0. 5). Wenn die Lese sehr reichlich
ausfiel, sollten in der Mitte der cella noch cupae
(zum Austreten der Trauben) auf einem erhohten
und mit Ziegelsteinen gepflasterten Raume in

der Weise aufgestellt werden, dass sich die Fasser
unter ihnen befanden und etwa aus den cupae
uberfliessender Most von dem gepflasterten Raume
aufgenommen und einem tiefer liegenden lacus
zugefiihrt werden konnte. Diese cupae werden
holzerne Kufen gewesen sein, doch schwerlich wird
in ihnen die Garung vor sich gegangen sein,

wie E. Fernique meint (bei Daremberg et

Saglio Diet. I 1594). Das Wort, welches von
einer indogermanischen Urform k&po = Grube,
Vertiefung abzuleiten ist und urspriinglich eine

Grabnische bezeichnete (Pick a. 0. 28), konnte
sehr verschiedene Bedeutung haben. Den c. ahn-
lich scheint die ausgepichte xoAvuprj&ga in dem
Hause des Gellias zu Agrigent am Ende des
5. Jhdts. v. Chr. gewesen zu sein, aus welcher
die Flfissigkeit in die Weinfasser floss und welche
1000 Amphoren = 388,8 hi. fasste (Diod. XIII
83, 2). Den Vorgang bei dem Austreten der
Trauben versinnbildlicht sehr gut das Relief einer

Brunnenrinne , welche sich jetzt in dem Zimmer
an der Halle der Villa Albani zu Rom befindet
(abgeb. bei Zoega Bassirilievi I 26 und sonst;

vgl. W. Helbig Pahrer II 60). Links vom Be-
schauer tragt ein Jungling einen mit Trauben
gefullten Korb heran; daran schliesst sich ein
anderer, welcher aus einem Korbe die Trauben
in die die Mitte des Reliefs einnehmende Kufe
schiittet; diese hat eine oblonge Form und reicht

den drei sich umfassenden und die Trauben aus-
tretenden Junglingen fast bis zum Knie; unmittel-

1

bar daran schliesst sich der niedrigere und klei-

nere lacus nach rechts hin; hinter diesem steht
ein zur Presse gehoriges, aber nicht in Thatigkeit
gesetztes Gestell mit einer Haspel; dann folgt

weiter nach rechts ein den Most mit einer Kanne
aus dem lacus in einen, jedenfalls verpichten,
Korb schOpfender Jungling und zum Schluss ein
solcher, welcher den Most in ein bauchiges Gefass,

dolium, schiittet. Besonders hauflg ist dieser Vor-
gang, nach griechischer Auffassung idealisiert (vgl.

Kallixenos bei Athen. V 199 a. Mc. alex. 30f.), auf
in Italien gefundenen jiingeren Reliefs dargestellt
worden, woruber besonders Welcker (Alte Denk-
maler II 119f.) und Baumeister (Denkm. Ill
1564f.) handeln. Von beiden ist naher besprochen
und nach Zoega (a. 0. II 87) abgebildet ein
rOmisehes Marmorrelief , auf welchem wie auch

i sonst nach jeaer Auffassung Satyrn die Trauben
austreten. Zur Linken des Beschauers blast ein

solcher eine Doppelflo'te ; in der Mitte erhlickt

man eine sehr niedrige, daher wohl nur ange-
deutete Kufe, in welcher zwei mit den Handen
sich an einem Riegel haltende und im Kreise
umherschwingende Satyrn eine diinne Schicht
Trauben austreten; von rechts tragt ein Silen
einen mit Trauben gefullten Korb herbei; die

Trauben sehen seltsamerweise wie rundliche Steine
aus. [Olck.]

Calceolarius, kommt nur Plaut. Aulul. 507
vor. Da hier der sutor ausserdem genannt ist,

so wird wohl C, der Ableitung vom Deminutiv
entsprechend, der Verfertiger feinen Schuhwerks
sein. In der allgemeinen Bedeutung Schuster ist

das Wort in die romanischen Sprachen iiberge-

gangen. [Mau.]
Calceus, der Schuh, ist im Gegensatz zur

Sandale, solea, die nationale, zur Toga gehOrige
Fussbekleidung des rOmischen Burgers (Polyb.
XXX 19, 3. Plut. Pomp. 24; coniug. praec. 22) und
in seinen verschiedenen Pormen Standesabzeichen.
Es werden unterschieden 1) mulleus, 2) c. pa-
tricius, 3) c. senatorius, 4) der gewOhnliche C.

1. Den mulleus beschreibt Isid. orig. XIX 34,
10 : mullei similes sunt cothurnorum (vgl. Lyd.
de mag. I 7) solo alto, superiore autem parte
cum osseis vel aeneis malleolis, ad quos lora
deligabantur . Dicti autem sunt a colore rubra,
qualis est mu/li piscis. Also ein roter Schuh
mit hoher Sohle und Knopfen oder Haken am
oberen Rande zur Befestigung der Riemen. Er
gait als Tracht der albanischen KOnige, Fest. 142.
Rote Schuhe des Romulus nennt Zonaras VII 4,
wahrend Plutarch, dem er sonst folgt, von den
Schuhen schweigt. Als KOnigstracht wurde der
Mulleus auch von Caesar getragen. Cass. Dio
XL III 43 , 2 : zfj Inodiosi . . . . xal vy/rjkjj xai

£qv&qoxq6<p xaza zoiig fiaoittag zovg ev zy *AX(ir)

Tzozc yevo/ihovs . . . exgfjzo, wodurch die Identi-

flcierung dieses Schuhes mit dem e. patricius
(Festus a. 0.) widerlegt wird ; denn die Beschuh-
ung Caesars war offenbar verschieden von der
ihm als Patricier ohnebin zustehenden. Zu wider-

sprechen scheint Cato bei Fest. a. 0. : Qui magi-
stratum curulem cepisset ealceos mulleos aUu-
taciniatos, ceteri perones. Hier ist allutaci-

niatos corrupt, alluta cinctos oder vinctos (Jor-
dan, Mommsen) unmOglich; dem notwendig
erforderten Sinn wurde alutaceos entsprechen.

Aber mulleus ist hier wohl einfach Adiectiv:

rote Schuhe aus feinem Leder. Gemeint ist offenbar

der Senatorenschuh.

2. Den Patricierschuh beschreibt Isid. a. 0.

4: patricios ealceos Romulus reperit quotum-
corrigiarum assutaque luna. lis soli patricii
utebantur. Lima autem in iis nan sideris for-
mam, sed notam centenarii numeri significahat,
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quod initio patricii senatores centum fuerint.

Die Patricier, deDen dieser Schuh zukommt, sind

die patricischen Senatoren ; in der Kaiserzeit frei-

lich tragen ihn schon die Kinder, Stat. silv. V
2, 28. Mommsen Staatsr. m 217, 1. 3. 890,

4; ROm. Forsch. I 255. Ein besonderer patri-

cischer Senatorenschuh ergiebt sich sicher aus der

Erzahlung von Marius, der nach seinem Triumph
fiber Iugurtha in Triumphaltracht und mit den

zu dieser gehsrigen, ihm aber sonst als Plebeier

nicht zukommenden ealcei patricii in den Senat
kam. Elogium CIL 1 2 p. 195f.; vgl. Liv. epit.

LXVII. Plut. Mar. 12. Ferner bezeugt ihn aus-

drucklich Zonaras (d. h. Dio Cassius) VII 7; vgl.

Plut. qu. rom. 76. Io. Antioch. frg. 33 Mull.

Und noch im Edict Diocletians IX 7. 8 werden
die Patricierschuhe mit 150, die Senatorenschuhe

mit 100 Denaren tarifiert.

3. Dass auch die plebeischen Senatoren einen

besonderen Schuh trugen, ist vielfach bezeugt.

Nach Cato bei Festus a. 0. war er zu seiner Zeit

rot und trugen ihn nur die, welche zu einem
curulischen Amt gelangt waren und daher das

Vorschlagsrecht hatten, mit Ausschluss der ple-

beischen Pedarii. Spater, als diese Kategorie weg-

gefallen war. trugen ihn alle Senatoren. Momm-
sen St.-R. Ill 890, ferner Cic. Phil. XIII 28.

Hor. sat. 16, 27. Iuv. VH 192 , c. senatorius

Serv. Aen. Vtll 458. Missbrauchlich wird auch

dieser Schuh bisweilen als patricisch bezeichnet,

Sen. de tranqu. an. 11, 9. Stat. silv. V 2, 28.

Plut. de tranqu. an. 10. Nach Cato a. 0. war
er rot, wahrend nach dem, was von Caesar (Dio

a. 0.) erzahlt wird, es scheint, dass zu seiner

Zeit diese Farbe auch fur den Patricierschuh

nicht mehr fiblich war. Der Senatorenschuh wird
als schwarz bezeichnet, Hor. sat. I 6, 27. Iuv.

VII 192. Mommsen (St.-R, III 889f.) bezieht

dies nur auf die Riemen ; doch ist weder die Ver-

schiedenfarbigkeit des Schuhes und der Riemen,

noch die Hervorhebung der Farbe der letzteren,

die ja gar nichts Besonderes ist, recht wahr-

scheinlich.

(Jber den Unterschied zwischen dem patrici-

schen und dem Senatorenschuh erhalten wir keine

geniigende Auskunft. Nach Isid. a. 0. 4 war der

patricische quattuor corrigiarum assutaque luna;

auch Zon. a. 0. spricht von iizaUaytj zeov iudrzoiv.

Wie die vier Riemen angebracht waren, wie und
wo die Riemen sich kreuzten, dariiber fehlt jede

nahere Angabe. Ein besonderes, hoch hinaufgehen-

des Riemenwerk wird aber auch den Senatoren

im allgemeinen zugeschrieben: Hor. sat. I 6, 27.

Sen. de tranqu. an. 11, 9. Die oft genannte

luna, Mondsichel (aus Elfenbein, Philostr. v. soph.

111,8) wird erklart als das Zahlzeichen C, wegen
der ursprunglichen Hundertzahl der patricischen

Senatoren. Isid. a. 0. Zon. VTI 9 (wo missver-

standlich von dem griechischen Zahlzeichen P die

Rede ist). Io. Antioch. a. 0. Lyd. de mens. I 19.

Als patricischen Schmuck trug sie der von An-

toninus Pius in den Patriciat erhobene Sohn des

Herodes Atticus, CIG 6185. 6280 B 23; vgl.

Philostr. a. 0. Auch bei Plut. qu. rom. 76 ist

evysreia wohl der Patriciat. Es scheint aber

sicher, dass die Luna in der Kaiserzeit mit Recht
oder Unrecht auch von plebeischen Senatoren

getragen wurde. Zwar Stat. silv. V 2, 28 kOnnte

(mit Mommsen St.-R. ILT 892) als Schmeichelei

verstanden werden; aber Mart. I 49, 31 und be-

sonders Iuv. VII 192 ist von Schmeichelei nicht

die Rede. Art und Ort ihrer Anbringung ergiebt

sich aus CIG und Philostr. a. 0., wo sie sm-
a<pvQtov heisst und gesagt wird, sie sei Iv zoT;

dozQaydXois, jveqi aqivga angebracht. Sie wird

also wohl vorn oberhalb der KnOchel angenaht
gewesen sein.

Auch die bildlichen Darstellungen ergeben

keinen Unterschied zwischen patricischem und
senatorischem C. Es kommt hier vor allem eine

hauflge Form in Betracht, die ohne Unterschied

an Togastatuen und an solchen in militftrischer

Tracht vorkommt, an letzteren besser kenntlich,

wahrend die Toga den Teil vom KnOchel auf-

warts bedeckt. Der C. reicht bis an die Wade

;

beim Domitian im Braccio nuovo des vatic. Mu-
seums 129 (Helbig Fiihrer 60) endet er hier

mit einer Art krausem Wulst. Zwei bei den
Zehenansatzen zwischen Sohle und Oberleder be-

festigte, auch wohl auf dem Oberleder festgenahte

Riemen laufen, auf dem Fussblatt sich kreuzend,

gegen den KnOchel, oberhalb dessen das Bern um-
schnurt ist von Riemen, deren Verbindung mit

den genannten wohl anzunehmen ist, aber nicht

deutlich zu sein pflegt. Sie sind vorn zusammen-
gebnnden und die Enden fallen meist lang auf

beiden Seiten herunter. Dieser Knoten ware wohl
der Platz der Luna, die aber nie vorkommt. Eine

zweite Umschnurung mit Riemen findet weiter

aufwarts statt; auch diese sind vorn zusammen-
gebunden und die Enden fallen beiderseits lang

herab, meist so, dass die untere Umschnurung
fiber sie hinweggeht und sie am Pusse festhalt.

An der Innenseite pflegt noch ein fiber den KnOchel

mehr oder weniger faltig herabfallendes Stuck

Leder kenntlich zu sein, welches den hier beflnd-

lichen, zum Anziehen notigen Schlitz bedeckt.

Durch das feine Leder (aluta) sind die Zehen

kenntlich. Die auf dem Fusse gekreuzten Riemen
ahmen bffenbar die Schniirung einer Sandale nach.

Dass an diesem auch von Kaisern getragenen

C. die Riemenenden der beiden Knoten, welche,

tief hinabreichend, offenbar sichtbar sein sollten,

die quattuor corrigiae des c. patricius sind,

kann nicht wohl bezweifelt werden. Die officielle

Bedeutung dieses Schuhes bestatigt auch seine

lange Dauer. Ihn tragt Augustus (Vatican , Ro-

tunde 555 u. Sala a croce greca 597. Helbig
Ffihrer 310. 319), Caligula (Clarac 277, 2873.

Daremberg-Saglio I 817 Fig. 1016), Claudius

(Vatican, Braccio nuovo 117), Titus (ebenda 26),

Traian (Relief auf dem rOmischen Forum, Mon.

d. Inst. IX 47), Marc Aurel (Reiterstatue auf dem
Capitol) und noch die Consuln der Diptychen, an

deren Schuhen (ealcei aurati, Cassiod. var. VI 1)

freilich nur die Enden des unteren Knotens sicht-

bar zu sein pfiegen. In diesem C. nun aber den

c. patricius zu erkennen, verbietet nicht nur

das Fehlen der Luna, sondern auch die Thatsache,

dass er von Nichtpatriciern (der Kaiser ist als

solcher Patricier, Mommsen St.-R. 113 HOI.
Ill 1236) getragen wird. Ein sicheres Beispiel

eines plebeischen Senators ist M. Nonius Balbus

in Herculaneum, gewesener Praetor und Proconsul

(CIL X 1426; seine Statue Mus. Borb. II 38. 39);

es ist aber auch sonst unmOglich, dass die zahl-
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reichen so beschuhten Togastatuen lauter Patricier

darstellen. Es scheint darnach, dass seit der
ersten Kaiserzeit auch die Patricier sich gewOhn-
lich mit dem e. senatorins begnfigten, und dieser

in der besprochenen Beschuhung zu erkennen ist.

Br wird aber auch von Nichtsenatoren getragen;
ein sicheres Beispiel ist M. Holconius Rufus in

Pompeii, gewesener tribunus militum a populo,
Duumvir, Quinquennal und municipaler Priester

des Augustus (CIL X 830). Entweder haben
wir hier ein Zeugnis, dass (wovon sonst nichts

bekannt; vgl. Mommsen St.-R. Ill 888, 1) wie
die Municipalbeamten die Praetexta, so die De-
curionen den Senatorenscbuh trugen, oder es ist

letzter einfach von Unberechtigten usurpiert wor-
den. Wurde doch aucb die Luna von hierzu

ganz unberechtigten Personen getragen. Martial.

Ill 29, 7, der darin gar nichts Besonderes findet.

Haufig sind an Statuen C. mit den auf dem
Fussblatt gekreuzten Riemen, ohne dass die herab-
hangenden Enden und namentlich die des oberen
Knotens sicbtbar waxen. Sichtbar sind diese letz-

teren an dem linken Fusse der schonen Togastatue,

in der Sala della biga des Vaticans nr. 612,
Helbig Fiihrer 329, aber so kurz, dass sie fur

gewOhnlich von der Toga bedeckt sein mussten.
Ob hierin ein nicht senatorischer, aber dem sena-

torischen angeahnelter C. zu erkennen ist, muss
zweifelhaft bleiben. Wenn , so ist die Darstellung
der Schuhe der Consuln auf den Diptychen, die:

regelmassig nur ein Riemenpaar zeigen, eine ab-

gekurzte und ungenaue. Es mag hier noch er-

wahnt werden, dass auch der Poseidippos und
der sog. Menander des Vaticans (Helbig Fiihrer

198. 199) einen ahnlichen Schuh tragen, mit auf
dem Fussblatt gekreuzten Riemen und Umschnfi-
rung oberhalb des KnCchels, aber ohne herab-
hangende Riemenenden.

Es fehlt nicht ganz an Bildwerken, in denen
dem eben besprochenen Senatorenschuh andere,'
auch von Biirgern getragene Beschuhungen als

geringere entgegengesetzt werden. Auf dem oberen
Rande der Cavea des Theaters von Herculaneum
(Ruggiero Scavi di Ercolano XXIVf.) standen
Bronzestatuen, teils Kaiser und Mitglieder der

kaiserlichen Familie, teils Privatpersonen. Von
ersteren ist nur der sog. Nero Drusus (Br. di

Ercol. II 79. Bernoulli Dxonogr. II 1, 172, 16)
nicht in heroischem Costum dargestellt; er tragt

den eben beschriebenen C. Dagegen haben die J

beiden Statnen des M. Calatorius M. f. Quartio
und des Augustalen L. Mammius Maximus (Br.

di Ercol. II 84. 85. CIL X 1447. 1452) einen
anderen C, an dem die Schniirung verdeckt ist

durch ein vom oberen Rande, eben oberhalb des
KnOchels, fiber die ganze hintere Halfte des Fusses
gamaschenartig, etwas faltig, herabfallendes Leder.
Und auf dem Relief einer der beiden von den
Rostra stammenden Balustraden auf dem rOmi-
schen Forum (Mon. d. Inst. IX 47) hat nur Traian 6
(zweimal) den C. mit den vier Riemen, die ihm
zunachst gegenfiberstehenden Burger denselben
wie die herculanensischen Togastatuen, andere
noch ganz andere Formen. Eben diesen C. mit
fiberfallendem Leder tragen auch drei Togastatuen
des Lateranmuseums, darunter zwei Knaben mit
der Bulla (804. 812. 846. Benndorf-SchOne
419. 426. 453). Es ist also klar, dass dies eine

Zeit lang eine moderne Beschuhung nichtsenato-
rischer Personen war.

Es ist aber selbstverstandlich, dass, wenn fur
die Senatoren eine bestimmte Form iiblich war,
dies in Betreff der iibrigen Burger nicht der Fall
sein konnte, vielmehr mancherlei verschiedenes
Schuhwerk getragen wurde. Cato bei Festus
142 b 29 fasst dasselbe unter dem Namen perones
(s. d.) zusammen, welcher einen bis zum KnOchel

) reichenden und hier zugebundenen, ttbrigens wohl
verschieden geformten Schuh bezeichnet. Ausser
der eben beschriebenen Form sind noch mehrere
aus Bildwerken bekannt; es fehlt eine vollstan-

dige Zusammenstellung derselben. Auf dem er-

wahnten Relief vom rOmischen Forum tragen die
dem Kaiser gegenuber weiter zuruckstehenden
Burger, also wohl geringeren Standes, einen auf
dem Riicken des Fusses zugeschnurten und vorn
beim Knfichel zugebundenen C. Ebenda gleicht

) der C. der hinter dem Kaiser stehenden Lictoren
dem oben beschriebenen, nor dass die den KnOchel
umschniirenden Riemen fiber dem gamaschenartig
fiberfallenden Leder liegen und also sichtbar sind.

Wieder anders zwei kleine Togati im Cortile del

Belvedere des Vaticans: ein Riemen geht quer
fiber den Fuss, dichtes Riemenwerk umhullt den
hinteren Teil von der Ferse bis zum KnOchel.
Ein der Statue eines Ritters entnommener C. bei

Daremberg-Saglio 1 816 Fig. 1014 (= Clarac
)277, 2315): ein gamaschenartig uberfallendes,

aber glatt anliegendes Leder bedeckt die den
KnOchel umschnurenden Riemen , so dass nur vorn
der Knoten zum Vorschein kommt. Eine andere
Form ebd. Fig. 1015; hier bedeckt das uberfallende

Leder, unten abgerundet, nur die KnOchel. Auf
einem pompeianischen Bilde (Bull. d. Inst. 1885,
246, 13. Niccolini Suppl. XII) wird dem zu
einem Gelage Gekommenen ein Schuh ausgezogen,
an dem ein Stuck Leder den vorderen Teil des

• Fusses bedeckt, wahrend ein anderes, die Ferse
und die Seiten von hinten bis zur Mitte um-
fassend, von beiden Seiten fiber jenes erste gelegt
und vor dem KnOchel zusammengebunden ist.

Dieselbe Form kommt auf campanischen Wand-
bildern auch als Frauenschuh vor.

Auch die Frauen trugen den C. und zwar in

verschiedenen Farben
; genannt werden rote, griine,

gelbe, weisse C. Ovid, ars am. Ill 271. Apul.
met. VII, 8. Hist. Aug. Aurel. 49, 7. Tertull.

de pallio 4. Die Form des Frauenschuhes ist

an Statuen nicht kenntlich, da er fast ganz vom
Gewande bedeckt wird. Wir diirfen annehmen,
dass sehr verschiedene Formen iiblich waren, von
denen pompeianische Bilder, wenn gleich nicht
rOmischen Costfims, namentlich die Darstellungen
von Tanzerinnen und Personificationen der Jahres-

zeiten, eine Vorstellung geben kOnnen. Eine Form
ist die soeben bei Gelegenheit des Mannerschuhes
erwahnte; andere haben auf dem Riicken des'

Fusses einen kurzen, oben zugeschnurten Schlitz

;

wieder an anderen ist keine Zuschnurung sichtbar

;

sie endigen am KnOchel mit einem kleinen Wulst
(soccj? s. d.). Mus. Borb. Ill 40. VII 33—36.
38. XIV 32.

Der C. gehOrte zur Tracht des rOmischen
Burgers, und Offentliches Erscheinen in anderer

Beschuhung wurde stets getadelt. Liv. XXIX
19, 12. Cic. Verr. V 86; Phil. II 76. Suet. Tib.
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13; Cal. 52. Gell. XHI 22 (21), 1. Eine aner-
kannte Ausnahme war die, dass man zum Gast-
mahl in soleae ging, Hor. sat. II 8, 77. Sen.
controv. IX 25. Martial. HI 50, 3. Dass Ahn-
liches auch fur die Frauen gait, kann vermutet
werden aus Suet. Vitell. 2, wo der Schuh der
Messalina socetdus heisst, also unrOmischer Form
war; die dort erzahlte Scene spielte jedenfalls
bei einem Convivium.

Als besondere Form verdienen noch Erwahnung
die ealceoli repandi der Iuno Sospita, Cic. n. d.

I 29, am besten sichtbar an der vaticanischen
Statue Helbig Fiihrer I 233, 307; vgl. Over-
beck Kunstmyth. in 160ff. Marquardt Privat-
leben d. R0mer2 588. Becker-Goll Gallus III
281. Daremberg-Saglio I 815. [MauJ

Calceus Herculis, in Numidien, nach Tab.
Peut. Station einer von Lambaesis nach Siiden
ffihrenden Strasse, vermutlich das heutige El-
Kantara, Oase am Ausgang eines Engpasses, durch

;

den die Strasse von Constantine (Cirta) nach der
Wustenregion (jetzt die Eisenbahn nach Biskra)
fuhrt. An dem militarisch wichtigen Punkte lag
in der Kaiserzeit (2. und 3. Jhdt.) eine Truppe
palmyrenischer Soldner (CIL VHT 2502. 2505.
2515; Suppl. 18007. 18008). Die hier gefundenen
lateihischen Inschriften (eine mit palmyrenischer
tbersetzung) s. CIL VHI p. 280; Suppl. p. 1721.
ttber die Position fiberhaupt s. Wilmanns CIL
VIII p. 276. Cagnat L'arme'e romaine d'Afrique?
569. Kobelt Reiseerinnerungen aus Algerien und
Tunis (Frankf. 1885) 322. [Dessau.]

Calculator, der Rechenlehrer, Isid. or. I 3, 1.

Er hatte eine hohere Geltung als der Lese- und
Schreiblehrer (litterator), so dass es Cod. lust. X
52, 4 fur nCtig gehalten wird, ihn von den libe-

ralium studiorum professores zu unterscheiden.
So wird auch im Ed. Diocl. VII 66ff. die Bezah-
lung des magister institutor lUterarum auf 50,
die des C. und notarius (Schnellschriftlehrer, mit 4
dem der C. auch Martial. X 62, 4 zusammen ge-
nannt wird) auf 75 Denare (1 M. 37 Pf.) fur Kind
und Monat bestimmt. C. in Inschriften CIL V
3384. VIII 12902 (nachMommsensErganzung).
XIV 472. Marquardt Privatl.2 97, 2. 3. Becker-
Goll Gallus II 101. Ruggiero Diz. epigr. II 25.

[Mau.]
Calculi (iieaaoi, ytijipoi) Steinchen; insbeson-

dere: 1) Rechensteine (vgl. Abacus Nr. 9). Mar-
quardt Privatl.2 100. Becker-Goll Gallus 5 1

II 100.

2) Spielsteine zum Brettspiel; meistens aus
Glas (Ovid. a. a. U 207. Laus Pisonis, Baeh-
rens PLM I 15, 193. Mart. VII 72, 8; von Glas
ist auch zu verstehen gemma, gemmeus Mart. XII
40, 3. XIV 20, vgl. XIV 94, 2). Solche C. sind
wahrscheinlich die in Pompei oft gefundenen
kleinen Glasstucke in Form eines Kugelsegments
von etwa 0,008 m. Durchmesser. Elfenbeinerne
C. Iuv. 11, 132. Die C. waren von zwei ver- 6(

sehiedenen Farben fur die beiden Parteien (dis-

color miles Ovid. tr. II 477. Mart. XIV 17
Poll. IX 98), meist weiss und schwarz, Laus Pis.

194. HalbkugelfOrmige steinerne weisse, rote und
schwarze C. aus einem Grabe bei Cumae Bull
nap. 1853, 192 Taf. 8, 6. Marquardt Privatl.2
855. Becker-Goll Gallus III 468. [Mau.]

Calculus Minervae s. AbsolutioBd. I S. 122.

Pauly-Wissowa III

Calda. Es ist ein in alteren Bfichern vor-
kommendes Missverstandnis , als sei C. ein be-
sonderes Getrank, etwa warmer, irgend wie an-
gemachter Wein. Es ist vielmehr fiberall nur das
zum Mischen des Weines gebrauchte heisse oder
wanne Wasser. Beim Trinken musste jederzeit
fur diesen Zweck sowohl warmes als kaltes "Wasser
zur Auswahl J>ereit sein, Iuv. 5, 63. Mart. VIII
67, 7. XIV 105. Sen. de ira I 12, 4. Ammian.

L0XXVHI 4, 16. Die Vorliebe auch des niederen
Volkes fur die warmen, in den Thermopolien ver-
kauften Getrarike bezeugt schon Plaut. Cure. 293

;

Mil. 832 ; Trin. 1014. Uber Gerate zur Bereitung
der C. s. Authepsa. [Man.]

Caldarium, cella ceddaria, in den rOmischen
Badeanlagen der Eaum des warmen Bades; er
diente, wo kein besonderer trockener Schwitzraum
vorhanden war, auch diesem Zweck. tJber die
Lage s. Bader Bd. II S. 2752ff. Die von Vitruv

10 V 10, 4 vorausgesetzte regelmassige Form ist die
eines langlichen Saales mit TonnengewOlbe, wel-
cher an dem einen, rechtwinklig abgeschlossenen
Ende die die ganze Breite einnehmende Badewanne
(alveus, s. d. Nr. 1) enthalt, am anderen durch
eine das Waschbecken (labrum, s. d.) enthaltende
Apsis (schola labri) erweitert ist. Die Lange,
ohne Alveus und Apsis, soli sich nach Vitruv zur
Breite verhalten wie 3 : 2. Diese Form hat in
Pompei das Manner-C. der sog. Stabianer Ther-

0 men, annahernd auch das der Thermen beim Forum,
wo aber das Verhaltnis ziemlich 2 : 1 ist. Im
Frauen-C. ersterer Anstalt fehlt die Apsis und
steht das Labrum in dem rechtwinkligen Raume,
der dafur langlichere Verhaltnisse hat (etwa 2 : 1).

Ganz unregelmassige Gestalt hat das Frauen-C.
der Thermen beim Forum. Wieder anders ge-
staltet ist das C. der jungsten und grOssten pom-
peianischen Anstalt (,Centralthermen') : an jedem
Ende des rechtwinkligen Raumes (etwa 15 : 8) ein

) Alveus; statt des Labrum eine kleine Wanne in
der Mitte der einen Langseite. Die C- in Privat-
hausern wiederholen meist im kleinen die regel-
massige Anordnung. In den grossen hauptstadti-
schen Thermenanlagen der Kaiserzeit (s. Bd. II
S. 27551) war wohl die iiblichste Form die eines
rechteckigen Saales mit vier rechteckigen Nischen,
die die Wannen, drei halbrunden (durch eine vierte

fuhrt der Eingang), die die Labra enthielten: so
in den Thermen Traians und Diocletians und in

) denen von St. Barbara bei Trier (Westd. Ztschr.
X 1891, 268). Dagegen war das C. der Cara-
callathermen rund. In den drei genannten stadt-
rOmischen Anlagen tritt das C. nach Stlden aus
dem GebaudekOrper vor, um durch grosse Fenster
recht viel Sonne aufzunehmen. Hiefur ist anch
in den pompeianischen ,Centralthermen' durch
acht grosse Fenster nach Sfidost und Sudwest
gesorgt, wahrend die C. der alteren Anlagen nur
wenige und kleine Fenster haben, wie das Bad

1 des alteren Scipio Africanus in Liternum , Sen.
ep. 86, 8. Uber die Heizung der C. s. Bd. II
S. 2748. Fur den Bd. I S. 1704 erwahnten halb-
cylinderfOrmigen Kessel zum Warmhalten des
Wassers im Alveus ist Gfltt. Nachr. 1896, 80 aus
Vitruv V 10, 1 der Name testudo wahrscheinlich
gemacht worden. [Mau.]

Caldenses, vielleicht der Name der Bewohner
einer Ortlichkeit am Ampsagaflusse in Numidien,

43
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in der Nahe von Cirta und noch mehr von Milev,

nach einer dort gefundenen Inschrift : Genio Cald.

Aug. saor. (Cherbonneau Eecueil de la socie'te'

archeologique de Constantine 1863, 182. CIL
VIII 6857). [Dessau.]

Caldius. Biberius Caldius Me.ro, Spottname
(anstatt Tiberius Claudius Nero), mit welchem die

Soldaten den jungen Ti. Claudius Nero, den spate-

ren Kaiser Tiberius, mit Anspielung auf seine

Vorliebe fur das Weintrinken zu belegen pflegten.

Suet. Tib. 42. Epit. de Caes. 2, 2. [Stein.]

C:ildonins, africaniscber Bischof urn 255,
Freund Cyprians, von dem zwei Briefe in der

cyprianischen Correspondenz erhalten sind, nr. 24.

42, der letztere nur eine amtliche Notiz, die auf
einen — verlorenen — Brief (41, 1) zurfickweist.

[Jiilicher.]

Cale an der Mfindung des Durius in Callae-

cien, Station der romischen Strasse von Olisipo

nach Bracara (Itin. Ant. 421, 8 Calem); der alte

Name ist in Villanova de Gaya, gegeniiber von
Porto erhalten (CIL II p. 332). Zu Cales in

Campanien bemerkt Servius Aen. VII 728 est et

in Gallia (Callaecia verbesserte mit bekannter
Gelehrsamkeit J. Vossius zu Mela p. 186) hoe
nomine, quam Sallustius (frg. inc. 37 Dietsch)
captam a Perperna commemorat. Die erste Er-
wahnung im Krieg des Sertorius wird daher auf
Poseidonios zuriickgehen. Danach wird der Ort
erst wieder in der Chronik des Hydatius genannt
locus qui Portu Cale appellatur (p. 29, 157 Momms.
Portugale die jiingeren Hss. , Portucalo Isidor.

hist. Gothor. p. 280, 31 Momms.) und Portu Cale
castrum (p. 30, 187 Momms. Portumeale cas-

trum p. 31, 195). Bekannt ist, dass hieraus der
Name Portugal entstand, wahrend die Stadt an
der Miniusmundung, die im 5. Jhdt. scbon eine

gewisse Bedeutung gehabt haben muss, der Hafen
schlechthin genannt wurde und noch so heisst.

Der Stamm ist wohl iberischen Ursprungs
,

vgl.

Caladunum, Calagurris, Calecula, Callaeci u. a.,

obgleich aucb in keltiscben Gebieten haufig.

[Hiibner.]

Calecula, Stadt in Hispania citerior, in der
Nahe von Iliberris, wie die bei dem GehOft von
.Daragoleja unweit Pinos Puente aufgedeckten
IJberreste und Inschriften lehren (CIL II p. 881).

Ptolemaios erwahnt Kah)xov).a zwischen Oscua
und Iliberris bei den Turdulern (II 4, 9, so die

besseren Hss.). Eine dort gefundene Grabschrift \

nennt einen Caleaulensis (CIL II 5500). Caviclum
(s. d.) hat nichts damit zu thun, Verschieden ist

auch Callicula (s. d. Nr. 2). [Hiibner.]

Caleda. Volumnia Caleda s. Volumnius.
Caledonii, Volk im nordlichen Britannien

(Schottlandi. Obgleich der offenbar unter griechi-

schem Einfluss gebildete Name in Verbindung
mit Thyle vielleicht schon durch Pytheas gehort
worden war, so erscheint er doch auch noch nicht

bei Caesar, sondern zuerst, infolge der Eroberung (

Britanniens durch Claudius, bei den Dichtern der
neronischen und flavischen Zeit, bei Lucan in

Verbindung mit den seit Caesar bekannten Ge-
staden von Rutupiae (VI 67), bei Valerius Plac-
cus (Argon. I 8) , bei Silius zugleich mit Thyle
(III 597), iiberall in der gracisierenden Form mit
e; ebenso bei Martial (X 44, 1) und Statius (silv.

V 2, 142). Danach gedenkt Floras I 17, 3 des

unwegsamen saltus Calidonius; ebenso Martianus
Capella VI 666. Plinius nennt als das Ziel, iiber

das seit dreissig Jahren, d. h. seit der Eroberung,
die rOmischen Heere nicht hinausgekommen waren,
die Nacbbarschaft der silva Calidoniae, IV 102
(so, mit i, die Leidener Hs. und noch bei Nen-
nius c. 56 die silva Celidonis). Solin folgt auch
hier noch andern Quellen wie Plinius, wenn er

von dem Calidonieus angidus spricht, in quo
i reeessu TJlvxem Calidoniae adpulsum manifestat
ara Graeeis litteris inscripta (22 , 1 , also ge-

rade wie bei Asciburgium, Tacit. Germ. 3) ; auch
dies weist auf eine altere griechische Quelle (wohl
Pytheas-Timaios), wie die Angabe, dass man von
dem Vorgebirge Calidoniens nach Thyle fahre

(addit. p. 234 Mommsen). Erst der Feldzug des

Agricola vom J. 88 brachte genauere Kunde (Ta-

cit. Agricqla 10. 11. 25. 27. 31, wo selbst die

schlechte Uberlieferung an den meisten Stellen

die Form mit i erhalten hat, wie auch die Vero-

neser VOlkertafel 13, 4). MOglich, dass schon
die Quelle des Tacitus die Calidonier wegen ihrer

KorpergrOsse und ihres blonden Haars fur den
Germanen stammverwandt hielt (danach lord. Get.

II 13). Der Name ihres Ftihrers Calgacus klingt

jedoch keltisch. Die Zahl der waffentragenden
Calidonier wird im Agricola auf tlber 30000 an-

gegeben, et adhuc adfluebat omnis inventus et

quibus cruda ac viridis seneetus (c. 27); gewiss
nicht zu gering. Die von einigen der Heraus-
geber geforderte Anderung der Zahl in 70,.. 80

,

ja 130 000 beruht auf der irrtiimlichen Uber-
schatzung von Agricolas Heer, das hOehstens
20—25 000 Mann betragen haben wird (vgl. rneine

Ausfiihrungen im Hermes XVI 1881, 513ff. und
in der Westdeutschen Ztschr. fur Geschichte und
Kunst II 1883, 308ff.). Die Namen einzelner

Stamme oder Ortschaften vernahm Agricola auf

seinem Kriegszug, wie es scheint, noch kaum (vgl.

Boresti und Trucculensis portus); oder Ta-
citus veischwieg sie. Erst bei Ptolemaios, wohl
infolge der britannischen Feldziige des^Hadrian
und seiner Nachfolger, werden die Grenzen ihrer

Wohnsitze nordlich bis zum lemannonischen Busen
(s. d.) und bis zum Aestuarium des Varar (s. d.)

angegeben; darin befand sich das caledonische

Waldgebirge (II 3, 8). Aus der Erzahlung von
Agricolas Feldziigen ergiebt sich, dass das Ta-
naum aestuarium (s. d.), von dem an neue, von

den Brigantes verschiedene Vslkerschaften be-

ginnen (Tacit. Agric. 22, vgl. 33), schon unge-

fahr mit dem terminus Britanniae zusammen-
f&llt, von hier an also nOrdlich die Calidonier

wohnen (vgl. CIL VII p. 183). Die Siidgrenze

Calidoniens wird also mit der des heutigen Schott-

land ziemlich zusammenfallen. Die romischen
Stationen sudlich von der Linie Clota-Boderia

(s. d.) oder Glasgow-Edinburgh, Blatum Bu[r]-

gium (Birrens bei Middleby), Red Abbey Stead
und die in der Umgebung von Inveresk liegenden

(CIL VII p. 186), die zehn Stationen des An-
toninus walles auf der oben bezeichneten Limn
Glasgow-Edinburgh, deren alte Namen allein der

Geogr. Bav. (434, 19ff.) in starker Entstellung

erhalten hat, sowie das vom Walle vorwarts ge-

legene einzige Castell Ardoch , die nCrdlichste

Station des romischen Reiches ((iber alle diese

Stationen und ihre Inschriften CIL VII p. 191
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—206), bilden die wenigen Uberreste des wohl
kaum hundert Jahre lang (von Severus bis auf

Diocletian) romischen Schottland ; doch ist es kein

Zufall, dass die beiden grOssten Stadte Schott-

lands an dem westlichen und ostlichen Endpunkt
des Antoninuswalls entstanden sind. Wie es zu

erklaren, dass das ganze nOrdliche Meer bei Pto-

lemaios mxeavde xai.oijj.8voe AovtjxcdtjSovios heisst

{II 3, 1), bleibt unsicher; auch dieser Name scheint

aus alterer Uberlieferung (vielleicht Pytheas) zu
stammen und beruht vielleicht nur auf miss-

verstandlicher Wiedergabe der einheimischen an
die Calidonier ankniipfenden Bezeichnung. Doch
scheinen die Dicalydones, die Ammian in dem
Bericht iiber das Jahr 368 neben den Verturionen

als einen der beiden Stamme der Picten zugleich

mit den Attacotti und Scotti nennt (XXVH 8, 5),

den alten Namen zu bewahren. Die Feldziige

des Commodus und des Septimius Severus nord-

warts vom Hadrians- und Antoninuswall brachten

neue Kampfe mit den Calidoniern (Dio LXXV
5; 5 vom J. 197) und Maeaten (Dio LXXVI 12,

1—4 vom J. 208; daraus lord. Get. II 14). Dies

Zeugnis des Dio hat uns die beruhmte, wohl auf

Pytheas und Timaios zuriickgehende Schilderung

der Maeaten und Calidonier und ihrer Sitten er-

halten. ,Sie bewohnen wilde und wasserlose Ge-

birge und wuste und sumpfige Gefllde, ohne

Mauern, Stadte und Landban, und leben von Vieh-

zucht, Jagd und einigen Baumfruchten, Fische!

dagegen geniessen sie nicht, obgleich es ihrer un-

•endliche und gewaltig grosse giebt. Sie wohnen
in Hiitten na'ckt und unbeschuht, haben die

Weiber gemeinsam und ziehen alle Geburt auf.

Meistens herrscht das Volk— d. h. sie haben keine

Konige — und treiben gern Rauberei. Zu Feld

ziehen sie zu Wagen (vgl. Britanni oben

S. 876) mit kleinen und schnellen Pferden, und
zu Fuss, und sind sehr schnell im Lauf und
stehen fest zusammen. Bare Waffen sind ein

Schild und ein kurzer Speer mit einem ehernen

Apfel an der unteren Spitze des Schaftes, so dass

er geschwungen durch sein Gerausch — also waren
die Apfel hohl und mit kleinen Steinen gefiillt

— die Gegner erschreckt; auch haben sie Schwer-

ter. Hunger und Kalte und jedes Ungemach
kOnnen sie ertragen; sie tauchen in die Siimpfe

und halten viele Tage darin aus, nur den Kopf
aus dem Wasser haltend: in den Waldern leben

sie von Baumrinde und Wurzeln und von allem

bereiten sie eine Speise, von der sie nur etwas

von der GrOsse einer Bohne zu verzehren brauchen,

um weder Hunger noch Durst zu leiden'. Obgleich

einiges in dieser Schilderung auf Missverstiindnis

oder falscher Auffassung beruhen kann, wie die

Weibergemeinsehaft, auf die sich die kecke Ant-

wort bezieht, die Iulia Domna, die Gemahlin des

Severus, von der Frau des Calidoniers Argento-

koxos erhielt (Dio LXXVI 16, 5), so macht sie

doch im ganzen den Eindruck grosser Glaub-

wurdigkeit. Auch wird Dio oder sein Gewahrs-
mann sie mit Recht als noch fur die Zeit des

Severus zutreffend angesehen haben. Dire Unter-

werfung durch Severus, der die Walder ausrottete,

die Siimpfe zuschiittete und die Fliisseuberbriickte,

misslang. Denn ohne dass die Calidonier je in

einer Feldschlacht ihm gegeniibertraten, bereiteten

sie ihm so grosse Schwierigkeiten , dass seine

Truppen nicht welter konnten, und viele um der

Gefangenschaft zu entgehen von ihren eigenen

Leuten sich toten liessen , so dass gegen 50 000
umgekommen sein sollen; die Zahl wird stark

iibertrieben sein. So wird ihre Lebensweise und
Kultur sich nicht verandert haben, zumal sie sich

bald darauf, kurz ehe Severus starb, von neuem
emporten (Dio LXXVI 15, 1). Die diocletia-

nischen Provinzen reichen nur bis zum Hadrians-

wall; erst unter Valens im J. 369 ist als neue
Provinz im Norden Valentia hinzugekommen (Am-
mian. XXVHI 3, 7), aber wohl bald wieder auf-

gegeben worden (vgl. CEL VII p. 4). Bei den
Dichtern des 4. und 5. Jhdts. wie bei Ausonius,

werden die Calidonier als Bewohner des nOrd-

lichen Britanniens iiberhaupt wegen der Perlen
ihrer Kflsten, wie sie schon Caesar aus Britan.

nien (s. o. S. 878) heimbrachte (Mosella 68—72),
und wegen der Fluten (de rat. librae 32) zusammen
mit den Anwohnern des Vitus Pietonieum (epist.

9, 36) genannt, bei Claudian und Sidonius Apol-

linaris den Britanniern fast gleichgestellt (Claud,

de IV cons. Honorii 26; de cons. Stilichonis II

247 ; laus Serenae 45. Sidon. carm. 7, 89). Dass
schon fr.uh einzelne Caledonier nach dem Beispiel

vieler Gallier und Germanen in rOmische Dienste

traten, zeigt die zu einer der am Hadrianswall
stehenden Cohorten gehOrige cmturia Caledoni
Seeundi (Ephem. epigr. Vll 1077) etwa aus

dem 3. Jhdt.: ein Caledonier gebraucht seinen

Volksnamen als Gentile. Dagegen wird der n(u-

tnerus) Britfionum) Gal . . . einer Inschrift aus

einem der Castelle des raetisch-germanischen Limes
(Ohringen, Brambach 1563d 1) schwerlich auf

Caledonien zu deuten sein, sondern eine ihrer viel-

leicht nicht britannischen Garnisonen bezeichnen.

Die letzten Reste lateinischer Sprache und rOmi-

scher Kultur im Norden Britanniens bilden die

in Caledonien gefundenen wenigen Grabschriften,

meist Geistlicher, die etwa dem 6. bis 8. Jhdt.

angehOren mOgen (Inscr.Brit. christ. nr. 205—214;
neuerdings sind einige in einheimischer Sprache

hinzugekommen; vgl. John Rhys The Inscriptions

and Language of the Northern Picts, Proceedings

of the Soc. of Antiq. of Scotland, New Series n
1892, 263—351. Ill 1893, 411). Dazu geben die

Berichte des Gildas und Nennius einige Ergan-

zungen , die jedoch mit Vorsicht zu gebrauchen

sind.

Fur den saltus Calidonius (s. o). gelten die

Gebirge im aussersten Nordwesten Schottlands,

den Grafschaften Ross, Sutherland und Caithness.

Aber die ganz unbestimmten Angaben des Ptole-

maios (II 3, 8) schliessen nicht aus, dass damit

das eigentliche Hochland gemeint sei, dem sehr

mit Unrecht der Name der Grampian Mountains

(s. Graupius) beigelegt worden ist. tlber den

jetzt so genannten caledonischen Canal, zwischen

Loch Lhynne und dem Moray Firth, scheint die

rOmische Kenntnis nicht hinausgegangen zu sein.

[Hiibner.]

Calefacelenses eoloni, Bauern auf einer kaiser-

lichen Domane in Mauretanien. Die Inschrift CIL
VIII 8426, gefunden in Ain-Zada, westlich von

S6tif (Sitifis), ist dem Kaiser Caracalla gewidmet

von den eoloni Caput saltus Horreorum et Kale-

facelenses Pardalarienses. [Dessau.]

Calendarium s. Fasti und Kalendarium,
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Calenum s. Cales.
Calenus. 1) Fingierter Name bei Mart, I 99.

2) Caleims, vielgenannt als Gemahl der Dich-
terin Sulpicia, mit der er in gliicklichster Ehe
lebte, Mart. X 35, 21. X 38. Apoll. Sidon. carm.
9, 262, femer in der sog. Sulpiciae satura v. 62
und in einem Bruchstiick des echten Gedichts in
Vallas Probus-Scholion zu Iuv. VI 537.

3) Calenus (die Hss. Callmus), Mitschuler und
Freund des spateren Kaisers Marcus. Hist. Aug.
Marc. 3, 8. rstein.l

4) S. Pufius und Iulius.
Caleorsissa, Stadt in Armenia minor, zwi-

schen Nicopolis und Zimara, Tab. Peut. XI 1
(Miller). Ptol. V 7, 3 (KaXzidolaoa). tiber das
Verhaltnis zu Olotoedariaa des Itin. Ant. Tgl.
Ramsay Asia minor 56. [Ruge.]

Cales (Plur., Gen. Calium; nach Consentius
art. gramm. V 348 Keil masc, dagegen Sing,
neutr. nach Probus cathol. I 44 [Gramm. V 23 ',

ed. Keil]; Calenum als Stadtname Plin. Ill 53;
Cole Sil. Ital. XII 525, mit Ableitung von Calais,
Sohn des Boreas. VIII 514; KaXrjota Dionys. 1.

XV frg. bei Steph. Byz. ; Einw. Caleni, Kalr/oiavoi
Dionys.), Stadt im Aurunkergebiet in Campanien
(Verg. Aen. VII 728), jetzt Calvi. Die erste Er-
wahnung der Stadt fallt ins J. 335 v. Chr., wo
der Consul M. Valerius Coryus sie einnahm'und
triumphierte (Liv. VDII 16. Dionys. a. a. 0. Pasti
triumph, z. d. J.). Im folgenden Jahre wurde <

eine latinische Colonie von 2500 Blirgern nach
C. deduciert (Liv. a. a. 0. Vellei. I 14), welches
fur lange Zeit das Centrum der romischen Herr-
schaft in Campanien und der Sitz des mit der
Iurisdiction fur das ganze romische Unteritalien
betrauten Quaestors war (Tac. ann. IV 27, Unter-
driickung eines Sclavenaufstandes bei Brundisium
durch den Quaestor, eui provineia vetere ex more
Gales evenerat. Mommsen St.-R. 118 571). Aus
dieser Epoche stammen die zahlreichen Kupfer-4
und Silbermunzen mit CALENO (CIL I 15. 21.
Garrucei Monete dell' Italia II 79 tav. 83,
13—18. Berliner Miinzkatalog III 1, 76—82).
Im J. 296 verwusteten die Samniten das Gebiet
von C, wurden aber von den Consuln Pabius
und Decius geschlagen (Liv. X 20). Im hanni-
balischen Kriege erscheint C. als Hauptstiitzpunkt
der ROmer (Liv. XXVI 14—16); doch im J. 209
verweigerte die Stadt die weitere Stellung von
Mannschaft und Geld (Liv. XXVH 9) und wurde 51

spater dafur gestraft (Liv. XXIX 15. Val. Max.
Ill 2 ext. 1. 8, 1). Kurz vor 184 fuhrte P. Clau-
dius Pulcher neue Colonisten nach C. (Elogium
XXXII CIL 12 p. 200). Auch in der spateren
republicanischen Zeit nimmt C. neben Teanum
den ersten Platz unter den Stadten im Binnen-
lande von Campanien ein (Polyb. Ill 91 Cic
de lege agr. II 86. 96; Phil." XII 27). Nach
dem Bundesgenossenkriege wurde C. Municipium
(Cic. de leg. agr. II 86; ad fam. IX 13, 3. Lib 6(
colon. 232) und behielt diese Stellung in der
besseren Kaiserzeit. Die Tribus war die Publilia
(CIL VI 2382 b 1. CIL X 3910. 4655. Eph.
ep. Vm 530. Kubitschek Imper. Rom. tri-
butim discr. 14). C. erfreute sich eines be-
deutenden Wohlstandes (Strabo V 237), nament-
lich infolge der Fruchtbarkeit seines Gebietes
welches einen beruhmten Wein lieferte (Strab!

V 243. Horat. od. I 20, 9. 31, 9. IV 12, 14
Iuvenal. I 69. Plin. XIV 65). Ausserdem war
die Thonwarenindustrie von C. seit alter Zeit
beruhmt (Cato agric. 135. Varro bei Nonius
545); Schalen aus den Officinen des L. Canoleius
(der sich ausdriicklich als Calenus bezeichnet),
K. Atilius, Retus Gabinius u. a. mit schOnem.
schwarzem Pirnis und Reliefschmuck sind in Cam-
panien und Etrurien in grosser Anzahl gefunden

10(Gamurrini Bull. d. Inst. 1874, 82. CIL X
8054. Poerster Ann. d. Inst. 1883, 66—75).
Ende des 3. Jhdts. erscheint C. als Colonie (CIL
VI 1419); spater verfiel die Stadt (doch war sifr

schon im 5. Jhdt. Bischofssitz : synodus Rom.
a. 499 in Momm sens Cassiodor 400. 408) und
ist auch in moderner Zeit unbedeutend. Als.
Station der Via Latina wird C. erwahnt auf der
Tab. Peut. (der Geogr. Rav. IV 38 p. 276 P. hat.
die Corruptel Galligus); gelegentlich noch Cic.

JO ad Att. VH 14, 1. XVI 11, 6. Plin. XXVHI 15.
CIL LX 2318 (Nundinarium Allifanum). Cura-
tores r. p. Calenorum aus der Kaiserzeit CIL.
VI 1368 = XIV 3993. VIII 7049. Eine Quelle
in Caleno agro, deren Wasser betaubende Kraft
haben polite (Val. Max. I 8 ext. 18. Plin. II
230), identificiert man mit der Mineralquelle-
von Prancolisi 6 km. westlich von Calvi. Latei-
nische Inschriften aus C. CIL X 4631—4716.
8378—8379. Ausgrabungen in der romischen Ne-

;0 kropole von C. Not. d. scavi 1883. 515—519.
[Hlllsen.]

Calestrius. 1) Calestrius Maximus s. C.
Servilius Septidianus Pirmus.

2) Calestrius Tiro, enger Preund des jungeren
Plinius, der an ihn mehrere Briefe (I 12. VI 1„
22. IX 5) richtete. Er hatte zu gleicher Zeit
wie Plinius (als Tribunus militum) gedient und
war zugleich mit ihm Quaestor des Kaisers (Do-
mitian) gewesen (89/90 n. Chr.). Im Volkstribunat

Okam er dem Preunde durch das ius liberorum
zuvor; in der Praetur (im J. 93) waren beide
wieder Collegen. Urn 107 war C. Proconsul der
Baetica, demnach noch Praetorier. Plin. epist
VH 16. 23. 32. IX 5.

3) Calestrius Tiro, jye/icov d. h. Legat von
Lycia-Pamphylia im J. 136/137 n. Chr. (Serta
Harteliana 1896, 1; die Meinung Heberdeys
und Kalinkas a. a. O. 6, dass er Procurator
gewesen sei, entbehrt der Begriindung; der in

)demselben Jahre fungierende Statthalter Seneca
ist eben als sein Nachfolger zu betrachten). Wobl
Sohn des Vorausgehenden. [Groag.]

Caleti (Caletes
1

}), namhafte Volkerschaft in
Belgium (Caes. b. g. II 4 Calelos, VII 75 Ca-
letes, Hirt. VIII 7 Catetos; aus Caesar Oros. VI
V, 14. VT 11, 12). Sie wohnten westlich von den
Ambiani und Bellovaci am unteren Lauf der Seine
bis zu ihrer Mundung (im heutigen pays de Caux),
Strab. IV 189 [iaSezovs die Hss.). 194 zoTg Me-

iva.-zwis S' riot OVYE/iXq i.ti ifi daj.dzzy MoqTvoi
r.at Btu.oa.xoi xat Afifiiavoi xat 2oveaalmvee xai
Kakezoi ixiyQi xrjs ix^olfjq xov Srjxodva .-coiafiov.
Ptol. II 8, 5 (Ka/.hai, die Hss. bieten KaV.ijxai^
Ka/.cTzat). Plin. n. h. XIX 8 (Caleti, IV 107 bieten
die Hss. Galetos, Galldos) hebt ihre Leinwand-
fabrication hervor. Ihre Hauptstadt Mess Iulio-
bona (s. d.). Zeuss Die Deutsehen 187. Des-
jar dins Geogr. de la Gaule I 343. II 461. Zur
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Deutung des Namens (kelt. ealeto = durus) vgl.

-Gliick Kelt. Namen bei Caesar 43f. Die Zeug-
nisse vollstandig bei Holder Altcelt. Sprach-
schatz s. v. S. auch Vassocaleti. [Dim.]

Caletranus ager in Etrurien, nach Plin. Ill
52 von einer untergegangenen Stadt (Caletra?)
rgenannt. Die Lage wird bestimmt durch die

Nachricht bei Livius XXXIX 55, dass die Colonie
Saturnia 183 v. Chr. in agro Caletrano gegriindet

Milo bei (Ascon. Milon. p. 30). 703 = 51 bewarb
er sich vergeblicb urn das Consulat (Cic. ad fam.
VHI 4, 1; ad Att. V 19, 3) und wurde darauf von
den beiden Sohnen seines ehemaligen Gegners
Q. Gallius de ambitu angeklagt; er verteidigte
sich selbst, offenbar mit Gliick (Cic. ad fam. VHI
4, 1. 9, 5). Im Jahre darauf, 704 = 50, bewarb
er sich noch einmal um das Consulat, aber wie-
derum ohne Erfolg (Cic. ad Att. VI 8, 2; vgl. M 0 1

1

sei
- [Hiilsen.] 10 De temporibus epistularum Tullianarum [Berlin
Calgacus, Feldherr der Caledonier, von Cn. 1885] 1—8). Li der Senatssitzung am 1. Januar

Iulius Agricola am Berge Graupius besiegt, im
J. 84 n. Chr. Tac. Agr. 29ff. [Stein.]

Caliabria s. Caelobriga.
Callcardama promontormm, an der west-

lichen Endseite des gangetischen Golfea, Oros. I
2,13(ed. Caligardamana). Ptolemaios verzeichnet
-den Ort einmal im Lande der Sahara in der Form
Kagindgdafui VH 1, 80, dann an der Kiiste selbst

705 = 49 trat er fur Caesar ein (Caes. b. c. I

2, 3); dieser ubergab ihm etwas spater die Ver-
waltung von Gallia Cisalpina, und dort, in Pla-
centia, ist C. nicht lange nach Begins des Biirger-
krieges gestorben (Hieron. a. O.). Er war einer
der bedeutendsten Redner seiner Zeit; non fuit
orator unus e multis, potius inter multos prope
singularis fuit (Cic. Brut. 274). Schon in reiferenm der Form Kanxdoda/na VII 1, 16 in einer Lage, 20 Jahren liess er sich durch Apollodor von Pergamon

welche dem heutigen Hafen Manika-pattam ent
spricht, der die Einfahrt in den grossen Sumpf-
see Cilka ermCglicht. Die Zusammensetzung mit
skr. kardama ,Sumpf' bestatigt diesen Ansatz;
an der Sfldseite des Cilka erhebt sich als Land-
marke der Palur-bluff zu 1100

', d. i. za Udkovoa
des Ptol., a derradeira terra alta ou serra de
Paluro der portugiesischen Karten ; so erklart sich
der Ausdruck promontorium auf der Weltkarte

beeinflussen (Hieron. zu Euseb. H 135 u SchSne;
vgl. Rohde Rh. Mus. XLI 176 Anm.) und wird
von Veil, n 36, 2 zu den Attikern gestellt. Er
war mehr ein Vorlaufer und Bahnbrecher der
neuen attischen Richtung, die sich dem Cicero
feindlich gegeniiberstellte. Dieser hat ihn ein-

gehend charakterisiert (Brut. 274—278). Er lobt
die Eleganz, Zierlichkeit und kunstvolle Aus-
arbeitung seiner Reden, sowie deren leichten Pluss,

des Orosius; von da an nordwarts beginnt der 30 wie auch Quintilian (Xn 10, 1, vgl. 39) seine
gangetische Golf mit seinen ungeheuren Fluss- *

'
'

'

'"

ablagerungen, welche nur Kleinschiffahrt gestatten.

[Tomaschek.]
Calidava, auf der Tab. Peut. falschlich statt

Capidava, s. d. [Patsch.]

Calldins, rOmische plebeische Familie. 1) Ca-
lidius iiberbrachte 672 = 82 dem Murena den
Befehl des Senats, vom Kriege gegen Mithridates
abzulassen; im Geheimen bestarkte er ihn mOg-
licherweise in seiner Absicht (App. Mithr. 65). 40

2) Cn. Calidius, romischer Ritter, unter dem
J. 682 = 72 erwahnt, dessen Sohn damals Senator
war (Cic. Verr. IV 42).

3) M. Calidius, Mflnzmeister um 644 = 110
(Mommsen Miinzwesen 538 nr. 133). Durch
einen Volksbeschluss von Megara wird jemand
geehrt, der Gesandtschaften an den romischen
Senat und einen M. Calidius ubernommen hat

S[GS 1 18), vermutlich einen Proconsul oder Frem-
enpraetor. Sprachliche Indicien lassen die Be- 50 verhaltnismassig geringe Summen bestochen seien,

auf Nr. 4 zweifelhaft erscheinen, daher spottete er dartiber, dass ein Praetorier so wohl

subtilitas, aber hebt einen Fehler stark hervor:

duo summe tenuit, ut et rem illustraret disse-

rendo et animos eorum, qui audirent, devinciret
voluptate; aberat tertia ilia laus, qua permo-
veret atque ineitaret animos nee erat ulla
vis atque contentio (Brut. 276). Nach dem Urteil

des Caelius (ad fam. VHI 9, 5) war er ein besserer

Verteidiger als Anklager (vgl. auch Harnecker
Jahrb. f. Phil. CXXV 607f.).

5) Q. Calidius, Volkstribun 655 = 99, stellte

den Antrag auf Zuruckberufung des Metellus Nu-
midicus aus der Verbannung. Aus Dankbarkeit
unterstutzte dessen Sohn Metellus Pius als Consul
674 = 80 den C. bei der Bewerbung um die

Praetur (Cic. Plane. 69. Val. Max. V 2, 7. Auct.
de vir. ill. 62, 3). Nach seiner Rflckkehr von
der spanischen Statthalterschaft wurde er von
Q. Lollius angeklagt und verurteilt (Cic. Verr.
HI 63); als er erfuhr, dass die Richter durch

ziehung
kann auch an den Munzmeister gedacht werden.

4) M. Calidius, Sohn von Nr. 5 (Ps.-Ascon. Verr.

p. 145 Or.), belangte 690 = 64 den Q. Gallius wegen
Amtserschleichung und zugleich wegen eines Ver-
giftungsversuches, den dieser gegen ihn selbst

unternommen hatte; Gallius wurde von Cicero
verteidigt (Cic. Brut. 277, daraus Val. Max. VHI
10, 3. Fest. p. 309. Non. p. 208, 27). Als Praetor

feil verurteilt werde (Cic. Verr. act. I 38, dazu
Pseudo-Ascon. p. 145 Or.). [Miinzer.]

6) L. Calidius Strigon, aus Arretium. Fabri-
kant von gepressten Reliefvasen, Gamurrini
Iscr. d. vasifitt, Arretini 43. Dragendorff Terra
sigillata 27 (43). [C. Robert.]

Calidona. Bei Ammian. Marc. XXVII 1, 2
(a. 367) ist iiberliefert apud Calidona Diritensi-

697 = 57 stimmte er fur die Wiederherstellung 60 bus praesidebat et Tungrieanis. Man vermutete
Ciceros (Cic. p. red. 22; Hieron. zu Euseb. H 137 d
SchOne setzt in dieses Jahr seine Blute) und hielt

wohl damals eine Rede de dome Ciceronis (Quintil.

X 1, 23). Im J. 700 = 54 sprach er fur die Frei-

leit von Tenedos (Cic. ad. Q. fr. II 9, 2) , ver-

teidigte den M. Scaurus (Ascon. Scaur, p. 18) und
beabsichtigte auch fur A. Gabinius aufzutreten
(Cic. ad Q. fr. HI 2, 1). 702 = 52 stand er dem

in C. den Ort Keldenich (bei Koln). Vale sins
hat, wie es scheint mit Re cht, Cabillona in den
Text gesetzt (s. Cabillonum). A. Riese Das
Rheinische Germanien in d. antik. Litt. 302. 467.

[Ihm.]

Caliendrum oder ealiandrum, caliandrium,
ein Kopfputz (xoafiiov xetpai.fjg Gloss.), von dem
wir nichts naheres wissen , Hor. sat. I 8, 48.
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Varro bei Porph. z. d. St. Tertull. de pall. 4.

Arnob. VI 26 (hier als Gotterattribut). Bei Aero
und Porph. zu Hor. a. 0. wird C. als Perticke
erklart; doch ist diese Erklarung wohl nur eben
dieser Horazstelle entnommen, wo das altum ca-
limdrum der Sagana mit den falschen Zahnen
der Canidia zusammen genannt wird; sie ist schon
deshalb unmCglich, weil eine hohe Haartracht der
Zeit des Horaz fremd ist. Die Ableitung des
Wortes von xdXXvvrgov stimmt nicht besonders
gut mit der Bedeutung. [Man.]

Caliga, der Schuh des geroeinen Soldaten, der
deshalb caligatus genannt wird, Suet. Aug. 25;
Cal. 9. 52 ; Vitell. 7. Sen. de ben. V 16, 2. Dig.
XXVII 1, 10. XLIX 16, 6, 5. OIL VIII 2848. XI
8057. XIV 2888; caliga wird auch fur den Dienst
des Soldaten unterhalb des Centurio gebraucht(Sen.
dial. X 17, 6. Plan. n. h. VII 135. OIL III 7108.
VI 2440. IX 5840. 5647; vgl. VI 3035). Doch
wurden C. auch von anderen Personen getragen.

'

Das Ed. Diocl. IX 5—6 erwahnt ausser den e.

militares zu 100 Denaren (1 M. 83 Pf.) noch c.

mulionicae sibe rusticae zu 120 Denaren, c. eque-
stres zu 70 und e. muliebres zu 60 Denaren. Eine
elegantere Beschuhung scheint auch Cic. ad Att.
II 3, 1 gemeint zu sein; c. gemmeae Hist. Aug.
Gall. 16, 4. tiber die Form der C. erfahren wir
aus den Schriftquellen nur, dass sie mit Nageln
beschlagen waren, Plin. n. h. IX 69. XXXHI 143.
Iuv. 3, 248. Jos. b. Iud. VI 85. Ed. Diocl. a. 0.
Lex Met. Vipasc. GIL II 5181, 34. Und zwar
scheint es nach Ed. Diocl., dass man sie ohne
Nagel kaufte und dann benageln liess. Aus den
bildlichen Darstellungen von Soldaten ergiebt sich,

dass die C. verschiedene Pormen haben konnte.
Immer ist es eine Art Sandale. Aber auf der
Traianssaule ist deutlich kenntlich die Sohle mit
Oberleder, welches aus einem Stuck gefertigt aber
riemenartig zerschnitten ist. Dagegen erscheint
auf Grabsteinen romischer Soldaten eine andere'
Form, am deutlichsten auf dem von E. Hiibner
(Belief eines r(Sm. Kriegers im Mus. zu Berlin,

26. Berliner Winckelm.-Pr.) publicierten: die Sohle
ist durch acht Lederstreifen am Fuss befestigt,

von denen vier dicht aneinander quer iiber den Fuss
gehen, einer unter, drei fiber dem Knochel das
Bein umfassen; durch einen oben auf dem Fuss
liegenden schnurartigen Streifen sind sie unter
einander verbunden. Vgl. Lindenschmit Altert.

uns. heidn. Vorzeit IV 6. VIII 6. IX 4. XI 6.

,

[

Noch anders, einfacher, ist das Riemenwerk an
Lampen in Form einer C: Caylus Rec. IV 100.
D'Agincourt Fragm. de terre cuite 28, 7.

Marquardt Privatl.2 595. Becker-Goll
Gallus III 235. Bliimner Maximaltarif 126.

[Man.]
Caligo, die Finsternis personificiert, nach

Hyg. fab. praef. (p. 9, 1. 2 Sch.) als Urflnsternis
Mutter des Chaos und durch das Chaos Mutter
von Nox Dies Erebus Aether, erstes Glied in der 6
Genealogie der Getter, erste Phase in der Welt-
werdung, entsprechend griechisch "Egefios und
Zxo'roff, s. d. [Waser.]

Caligula, Spitzname des Kaisers Gains (C.
Caesar Augustus Germanicus), 37—41 n. Chr.,
der spater meist nur damit bezeichnet wird, s.

C. (Iulius) Caesar. [Stein.]

Calincius, ein bios in der Tab. Peut. ver-

zeichneter Strom Indiens, der im Hemodus ent-
springt und hinter dem Ganges in das Ostmeer
miindet; d. i. entweder der Brahmaputra (s. Oi-
danes, Dyardanes) oder die Karnaphuli von
Cittagong. Bis dahin hatte sich v'oreinst das
dravidische Volk der Kalinga (s. Kalingai) er-

streckt, wahrend anderseits die Gfidavari, wie noch
heute, die Siidgrenze bildete. Auf der Weltkarte
stand wohl Calingicus. [Tomaschek.]

0 Calingi, ein Volk im siidwestlichen Arabien,
dessen Hauptstadt Mariaba ist (quorum Mariaba
oppidum significat dominus omnium). Plinius
VI 159 nennt daneben Murannimal = Mermel
am Xharidflusse (Hamdani 241, 21. 26. 278, 13).

Sprenger (Alte Geogr. 291) vergleicht damit
Kahlln und will in Mariaba das Marasdu des Ptole-
maeus und das heutige Sa'da erkennen. Mordt-
mann dagegen (ZDMG XXX 321) will damit.
Ma'rib vergleichen, aber gerade das supra dictam

3 Maribam, aus dem er den Beweis fur die Iden-
titat mit Ma'rib ableiten will, spricht dagegen,
weil j a Gallus nur bis Mariaba gekommen ist, die

Stadt selbst aber nicht einnehmen und zerstoren
konnte. Auch ist Ma'rib die Hauptstadt der Sa-

baeer, nicht der Kalingi. tiber die verschiedenen
Versuche, die oben angefiihrte Glosse des Plin.

zu erklaren, vgl. Mordtmann a. a. 0.

[D. H. Mfiller.]

Caliordi, eine nicht weiter bestimmbare Ge-
3 meinde an der Siidostkiiste der taurischen Halb-
insel, Plin. IV 85. [Tomaschek.]

Calippe, eine bios in der Tab. Peut. ver-

merkte Hafenstadt an der vorderindischen Ost-
kuste zwischen

fl. Amies (s. d.) und fl. Paleris
(tamil. Pal-ar ,Milchfiuss'), vgl. Geogr. Bav. p. 41,
20 ; Colchis Indorum, Calippa, Pitinna, Cama-
gora. Entweder das heutige Kalinga-pattam Oder
auch Madras mit S. Thoma. Vielleicht wurden
nach diesem Hafen die geschatzten Pferde aus

) Persien gebracht. Storend sind nur die in der
Tab. Peut. beigefugten hohen Entfernungszahlen
(Parasangen ?), welche den Eindruck machen, als

ob es sich um Entfernungen von und zur ela-

mitischen Kiiste und zu den aussersten Posten
des seleukidischen Reiches handle; dann konnte
sich C. auf Cathippe oder selbst auf Kalliope

beziehen; vgl. Antiocheia Nr. 13.

[Tomaschek.]

Calisia [Kahoia], Stadt im inneren Germa-
1 nien , anscheinend das heutige Kalisch , Ptol. n
11, 13. [Ihm.]

Calix s. Kv).i£.

Callaici, der iberische Name der Kaklainot,
der mit Kelten und Galliern nichts zu thun hat
(vgl. Caladunum, Cale u. a.), erscheint zuerst in

den auf Poseidonios zuruckgehenden Berichten
fiber den Feldzug des Caepio gegen sie im viria-

tischen Krieg (Appian. Hisp. 70) und ihreUnter-
werfung durch D. Iunius Brutus in den J. 616
= 138 v. Chr.—620 = 134 v. Chr. (Liv. epit.

LVI. Strab. Ill 152. 162. Flor. I 33, 12. Appian.
Hisp. 73—75. 99, wo die Brakarer genannt wer-
den. Obseq. 62 [123]. Oros. V 5, 12). In der
Schilderung der Lusitaner (s. d.) bei Iustin. XLIV
3, 1—9, die in der Hauptsache mit der auf die

Lusitaner allein beschrankten des Poseidonios (bei

Diod. V 38,4. Strab. Ill 157, vgl. Miillenhoff
D. A. II 317) tibereinkommt , finden sich auch
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auf die Kallaiker beziigliche Nachrichten einge-

mischt, die wohl wiederum dem Poseidonios zu

verdanken sind. Asklepiades von Myrlea hatte

die Fabel von ihrem griechischen Ursprung in

Umlauf gesetzt (Strab. Ill 157 ; Cattaeci Grae-

eam originem sibi adserunt Iustin. XLIV 3, 3):

Teukros sei von Troia erst nach Cypern gelangt

und dann an die iberische Kiiste, da wo spater

Neukarthago lag, und von dort nach Kallaekien

hiniibergegangen (transisse, wohl zu Schiffl. Als 1

Beweis galten die Namen der angeblich von Teu-

kros gegriindeten Stadte der "EUrjveg (Heleni, s.

d.) und 'Auyllaxoi (s. d.), sowie die Grovii-Graii

(s. d.) und das eastellum Tyde (s. d.). Die Zinn-

gewinnung bei den Artabrern (s. d.), deren Posei-

donios nebenher bei Besprechung der Kassiteriden

(s. d.) gedachte, hat zu der irrtiimlichen Ansetzung

dieser Inseln an der Nordwestspitze von Iberien

verleitet. Sie war von jeher ganz gering und hat

nach und nach aufgehOrt (George Smith The ',

Cassiterides, London 1863, 52). Auch des Goldes,

Silbers und Kupfers wird dabei Erwiihnung ge-

schehen sein, ohne genau zu unterscheiden , was

davon auf Iberien iiberhaupt, was auf Lusitanien

und Kallaekien im besondern zu beziehen. Wenn
es daher bei Iustin heisst (XLIV 3, 4), die Gegend

sei reich an Erz, Blei und Minium, wovon der nahe

Fluss Minius, den Strabon allein nennt (III 153;

vgl. Minius), seinen Namen habe, so fragt sich,

wieweit das von Kallaekien zu verstehen ist. Mit

:

den Goldminen, die auch Plinius erwahnt (XXXHI
66), ktinnte die Stadt der Baedyer Aurium (s. d.),

mit dem Silber.'das bei Iustin vielleicht nur zu-

tallig fehlt, ein Ort Argentiolum (s. d.) zusammen-

gebracht werden. Goldklumpen fordere oft die

Pfiugschar; ein heiliger Berg sei dort, den man
nicht mit Eisen beriihren diirfe, aber wenn der

Blitz die Erde offne, was in jenen Gegenden

haufig geschehe, so kOnne das blosgelegte Gold

wie eine Gabe des Gottes eingesammelt werden.

Der bis in die Gegenwart betriebene Bergbau auf

^edle Metalle hat, wie iiberall in Europa, stetig

abnehmende Ergebnisse. Immerhin wird zu dem
aus dem Ertrag der Beute von Brutus dem Kal-

laiker gestifteten Tempel des Mars (Plin. XXVI
26) Kallaekien selbst trotz der Armut seiner Be-

wohner beigetragen haben, da er de Callaicis et

Lusitanis triumphierte (Eutrop. IV 19, vgl. CIL
12 p. 176). Ob die gemma Callaica (oder cal-

laina
1

}) des Plinius (XXXVII 151. 163) iiberhaupt

mit Kallaekien zusammenhangt , ist zweifelhaft.

Was nachher bei Iustin fiber das Eisen gesagt

ist, bezieht sich auf Keltiberien (trotz Silius II

402). Aber von den Kallaekern gilt, wie die noch

bestehende Sitte beweist, dass die Frauen neben

dem Haushalt auch den Ackerbau besorgen, wah-

rend die Manner dem Krieg und Raub nachgehen

I Sil. Ill 344ff.); noch jetzt dienen zahlreiche Gal-

legos in Lissabon und Madrid als Wasser- und

Lasttrager, wahrend die Frauen zu Haus das Feld

'bestellen. In freier Weise haben dann die Dichter

der flavischen Zeit von kallaekischem Gold (Sil.

II 602. IV 326. X 118. Martial. IV 39, 7. X 16,

3), Erz (Sil. II 395ff., wo Schild, Helm, Schwert

von kallaekischem Erz und Stahl geschildert wer-

den. und Martial. XIV 95, 1) geredet: die kal-

laekischen Bergleute setzt Silius fur die iberischen

iiberhaupt (II 416), ebenso wie er mit Plinius.

der von der gens Callaiea der Rosse spricht

(Vin 166), statt der lusitanischen und asturischen

kallaekische Rosse bei den Wettfahrten nennt

(XVI 334ff. 377. 382). So spricht Martial vom
kallaekischen Ocean, wo er das Meer an den

,

hispanischen Kiisten iiberhaupt meint (X 37, 3.

20). Poseidonios hatte ferner berichtet, dass die

Kallaiker wie die Keltiberer a&eoi seien, d. h.

die griechisch -romischen Getter nicht kennten,

wahrend ihre einfache Lebensweise im iibrigen

der der Kantabrer und Keltiberer entsprach (Strab.

IH 164, vgl. Sil. Ill 344f.). Caesars Zug in ihr

Gebiet (Plut. Caes. 12. Dio XXXVII 53, 4) wah-

rend seiner Praetur von Lusitanien, wobei er bis

zum westlichen Meer vordrang, wird ihre Hafenstadt

Brigantium (s. d. Nr. 4) den Remern unterworfen

haben. Aber erst nach dem kantabrischen Feld-

zug des Augustus (Oros. VI 21, 2) sind rOmische

Besatzungen von Asturica (s. d.) und Lucus Augnsti

aus (s. d.) nach Westen vorgedrungen. Damals

auch wurde die erste der rOmischen Strassen von

dort nach Bracara (s. d.), der kallaekischen Haupt-

stadt, angelegt. Schon unter Augustus ist in der

Hauptstadt Bracara ein Blitz gesiihnt worden (CIL

II 242
;
vgl. oben die Erziihlung bei Iustin), und

errichtete die Landschaft Callaecia, die man friiher

zu Lusitanien zahlte (Strab. IH 166), dem Enkel

und Adoptivsohn des Augustus C. Caesar ein Stand-

bild (CIL II 2422). Callaecia bildete seitdem schon

i seiner Entfernung von Tarraco wegen mit Astu-

rien (s. d.) einen gesonderten Verwaltungsbezirk,

der unter Vespasian einen legatus iuridieus er-

hielt neben dem Legaten der Legio VII Gemina.

Dieser wird schon im 2. Jhdt. als dux legionis

und legatus Augusti per Asturiam et Callaeciam

bezeichnet (CIL II 2634) ; unter ihm gab es einen

militarischen praefeetus Callaeciae (CIL II 3271),

sowie kaiserlicheProcuratoren. Die siidliche Grenze

Kallaekiens gegen Lusitanien bildete der Durius

)(Mela III 10. Plin. IV 112), die Ostliche gegen

Asturien eine von der Stadt Noega (s. d.) an der

Nordkfiste nach Siiden gezogene Linie (Mela III

13. Plin. IV 111), die sich nur annahernd be-

stimmen lasst. Es umfasste die beiden Gerichts-

bezirke (Plin. Ill 28) von Lucus Augusti (s. d.)

mit 16 Gemeinden und 175 000 freien Einwohnern,

und Bracara Augusta (s. d.) mit 24 Gemeinden

und 285 000 freien Einwohnern. Von den Ge-

meinden des Bezirks von Lucus nennt er nur 2,

)von denen von Bracara nur 7; doch lassen sich

die Listen des Agrippa aus der Kustenbeschreibung

(bei Mela und Plinius) und aus Ptolemaios er-

ganzen. Einige dieser Volker und Gemeinden

werden ausdriicklich als keltischen Ursprungs be-

zeichnet. Aus dem Bezirk von Bracara wurden

mindestens ftinf Cohorten der Bracarangustaner

und eine der Kallaiker, aus dem von Lucus ffinf

Cohorten der Lucenser und zwei der Asturer und

Kallaiker ausgehoben (Ephem. epigr. V p. 168.

3 169). Die Notitia dign. zahlt das Quartier der

7. Legion, Legione (s. d.), das in Asturien liegt,

zu Kallaekien und zahlt vier Cohorten an vier

anderen Orten der Provinz auf (occ. XLII 25—30).

Ptolemaios zahlt von den lucensischen Kallaikern

17 Stadte auf (II 6, 4. 5, 22), von denen Flavium

Brigantium (s. d.), Flavionavia (s. d.), Iria Flavia

(s. d.), Lucus Augusti die bekanntesten sind. Von

den Brakarern nennt er (II 6, 38—48) 16; dar-
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unter neben Bracara (s d.) Aquae Flaviae (s. d.) dem Kaiser Traianus Deciua gesetzt (CIL II 1372)and die

. fora, oder Marktflecken der Bibaler, Li- Wahrscheinlich ist trotz der doppelten Angabe
miker, Narbaser (s. d) Die Kustenflusse zahlt und obgleich von Collet eigentlich Calletani, nichtam vo lstandigsten Me a auf (III 10—13), mit Callenses gebildet werden sollte - doch wechselndem Plinius (IV 112-115) und Ptolemaios (II die Formen der Ethnika auch sonst - bei Pli-
6, 1. 1) stimmen, soweit ihre Angaben reicben. nius dieselbe Stadt gemeint (vgl. CIL n u. 186
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oberhalb Kanyakubga (s.Kanogyza)dem Ganges
-jufliesst; die Pahre lag demnach zwischen den
Euinen von Ahi-chetra und Kan6g. [Tomaschek.]

Calliopius, Name eines Grammatikers , der
uns nur aus den Subscriptionen der Terenz-Hss.
Calliopius recensui, felieiter Galliopio, feliciter

Calliopio bono scholastieo bekannt ist (O. Jahn
Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1851, 362f.) und
nach dem man die durch alle Terenz-Hss. mit
Ausnahme des alten cod. Bembinus vertretene

trberlieferung als die calliopische Eecension zu
bezeichnen pfiegt. Die Hss. dieser Eecension zer-

fallen nach der Eeihenfolge der Stiicke, der Form
der Didaskalien und der Testgcstaltung deutlich

in zwei Gruppen, yon denen die eine (8) vor allem
durch den Victorianus D und den Decurtatus G
(ausserdem eine Leipziger und eine Pariser Hs.),

die andre (y), deren Archetypus mit Illustrationen

nach alter guter Vorlage geschmiickt war, durch
Parisinus P, Vaticanus C, Ambrosianus P u. a.

vertreten ist; die den Namen des C. enthaltende
Subscription flndet sich in Hss. beider Gruppen
in gleicher Weise (doch steht die Wendung feli-

eiter Calliopio bono scholastieo nur in Hss. der
Gruppe y, vgl. P. Leo Eh. Mus. XXXVHI 334),
und es ist eine vielfach ventilierte Streitfrage,

zu welcher von beiden C. in nachster und un-

mittelbarster Beziehung steht. P. Umpfenbach
(Ausg. d. Terenz p. I. LXVnif.), W. Prinzhorn
(De libris Terentianis

,
quae [so] ad recensionem

Calliopianam redeunt, Diss. Gotting. 1885) und
K. Dziatzko'(Ausg. d. Terenz p. XI f.; Com-
mentat. Woelfflin. 1891, 219ff.; vgl. F. Schlee
Scholia Terentiana p. 8. 10) halten die Gruppe y
fur die eigentliche Eepraesentantin der calliopi-

schen Eecension und weichen nur in der Bestim-
mung des Verhaltnisses von S zu ihr von einander

ab ; diese Gruppe stellt nach den einen eine Modi-
fication des calliopischen Textes dar, herbeigefiihrt

durch systematisches Durchcorrigieren entweder
nach Donat (so Umpfenbach) oder nach einer

Schwester-Hs. des Bembinus (so Prinzhorn), nach
Dziatzko dagegen enthalt sie eine von C. unab-
h&ngige, altere und bessere Eecension (naher ver-

wandt der des Bembinus), in welche erst spater,

als die Passung von y zur Vulgata geworden war,
Name und Text des C. eingedrungen seien. Im
Gegensatze dazu verfichtP.Leo (Rh. Mus.XXXVHI
1883, 317ff.) mit grossem Scharfsinne die umge-
kehrte Anschauung, wonach in $ die Ausgabe des

C, in y eine spatere Bearbeitung derselben vor-

liege. Ausfflhrlicher wird auf diese Frage unter
Terentius einzugehen sein, hier mag nur her-

vorgehoben werden, dass Leos Ansicht die sehr

viel einfachere nnd natfirlichere LOsung der Frage
darstellt und dass das, was von Gegengranden
gegen ihn vorgebracht worden ist, nicht viel zu
bedeuten hat; dass der Name des Redactors der
Eecension y nirgends genannt ist, und dass Donat
-u. a., welche Hss. der Familie 8 beniitzen, des C. i

als des Urhebers dieser Uberlieferung keine Er-

wahnung thun, das sind gewiss keine Thatsachen,
die zu einem Schlusse ex silentio berechtigten

;

die Tettverwandtschaft von 8 mit dem Bembinus
aber erklart sich sehr ungezwungen daraus, dass
C. ,eben die Ausgabe zu Grunde gelegt hat, von
der der Bembinus ein Exemplar ist' (Leo Plautin.

Forschungen 34, 2). Ist Leos Auffassung die

richtige, so riickt C. bis ins 3. oder den Anfang
des 4. Jhdts. hinauf (Dziatzko Comment. Woelfll.

225f. weist ihn dem 5. Jhdt. zu), da sowohl der

Metriker Arusianus Messius (vgl. H. Schindler
Observat. crit. et histor. in Terentium, Diss. Halis

1881, Iff.) als auch Donat (Leo Eh. Mus. XXXVHI
323ff.) bereits Hss. dieser Familie 8 beniitzten.

liber die Person des C. ist nicht das Geringste
zu ermitteln; die mittelalterlichen Eandscholien

i unserer Terenz-Hss. machen ihn zumPrologsprecher
und reeitator des Terenz (Schlee Scholia Terent.

p. 9). Die hfichst ungluckliche Hypothese Casp.
Barths, der C. mit Karls d. Gr. Zeitgenossen

Alcuin identiflcierte, ist neuerdings vonE. Gut-
jahr (Ber. d. sachs. Gesellsch. d. Wiss. 1891,
273ff.) wieder aufgenommen, aber von Dziatzko
(Rh. Mus. XLVII 1892, 635ff.) mit vollem Eechte
zurflckgewiesen worden. [Wissowa.]

Callipolls (Callipolida), Platz neben Olbia,
i lord. Get. 5. Geogr. Eav. p. 173, 14. 370, 2.

Wohl eine Verwechslung mit den bei Olbia sess-

haften Kallipidai (s. d.); einen Hafen Kallipolis

vermerkt Skylax 93 bei dem bithynischen Olbia-

Astakos. S. iiberhaupt Kallipolis.
[Tomaschek.]

Callipianns s. Claudius und Ulpius.
Callipus s. Collippo.
Callode, Insel in der Nahe von Sardinien,

Plin. ni 85. [Hulsen.]

Calloniana s. Galloniana.
Callam, Ort in Thrakien, s. Kallon.
Calmaciacus, vieus in Gallien, Ps.-Portunat.

vita s. Eemedii lip. 65, 19 Krusch. Jetzt Chau-
muzy (dep. Marne). Holder Altcelt. Sprachschatz

s. v. [Dim.]

Calmes-, Ort in den westlichen Alpen zur

civitas Ebredunensis (Embrun) gehOrig, Gregor.
Tur. hist. Franc. IV 29. Longnon Ge"ogr. de
la Gaule au Vie siecle 457ff. Holder Altcelt.

Sprachschatz s. v. [Ihm.]

Calo, Station in Untergermanien zwischen
Gelduba und Castra Vetera, Itin. Ant. 255. 370
(Calone). Vielleicht das heutige Bheinkamp; vgl.

v. Veith Picks Monatsschrift f. d. Geschichte

Westdeutschlands VI 1880, 164. [Dim.]

Calocerus s. Kalokairos.
Calones, im rOmischen Heere die Trossknechte

;

sie sind unbewafrnet (Liv. XXVII 18, 12. Tac.

hist. HI 33) und marschieren mit dem schweren
Gepack (Suet. Calig. 51. Caes. b. G. II 24). Zu-
sammengestellt mit den lixae (s. d.) bei Liv. XXHI
16, 8. Tac. hist. I 49. HI 20. 33. Suet. Galb.

20. Nur Vegetius HI 6 berichtet, dass je 200
ein vexillum bildeten. [v. Domaszewski.]

Calor. 1) Jetzt Calore, linker (siidlicher)

Nebenfluss des Volturnus, entspringt im Appennin
an der Grenze von Samnium, Campanien und
Lucanien, fliesst zuerst nach Norden, wendet sich

ungefahr in der Mitte seines Laufes westwarts,

empfangt von rechts den Tamarus (Tamaro), fliesst

bei Benevent vorbei, wo er von links den Sabatus
(Sabato) empfangt und mundet unterhalb Teleria

nach einem Laufe von 116 km. in den Volturnus.

Liv. XXIV 14, 2. XXV 17, 2. Appian. Hannib.
36. Vib. Sequest. p. 4 Burs. Serv. Aen. VH
563. Tab. Peut. Geogr. Eavenn. IV 33 p. 276 P.

Nissen Ital. Landeskunde I 332.

2) Sfidlicher Nebenfluss des Silarus (Sele)
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in Lucanien, 72 km. lang, nur bekannt aus dem Aug. pro pr. von Hispania Tarraconensis (in den
Stationsnamen ad Calorem im Itin. Ant. 1 10. Jahren 79 und 80, CIL II 2477. 4799. 4802. 4803.

[Hiilsen.] 4838. 4847. 4854). Nach der Praetor war C.
Calpar hicss nach Fest. ep. 65, 13 der an Sodalis Augustalis, nach der cura alvei Tiberis

den Vinalia (23. April) zuerst aus dem Dolium Pontifex geworden. Wenn bei Mart. I 78 unter
geschopfte und dem Iuppiter geopferte Wein. Festus, wie Friedlander ansprechend vermutet,
Nach Varro bei Non. 15, 31 (vgl. Pest. ep. 46, 17) miser C. gemeint ist, so gehiirte dieser zu den
war C. nrspriinglich ein alter Name fur das Do- Freunden des Kaisers Domitian und endete vor
lium, der dann auf den aus diesem geschfipften dem J. 85/86 (in welchem Martial das erste Buch
Wein iibertragen wurde. Es liegt nahe zu ver- 10 der Epigramme edierte) durch sein eigenes Schwert,
muten, dass das alte Wort vielmehr calpa, xahctj, weil er eine krankhafte Entstellung seines Gesichts
das SchOpfgefass , war und von diesem C. abge- nicht zu ertragen vermochte.
leitet ist. [Mau.] c) Charakter. Als hochstrebenden Mann, der

Calpenus. Q. Calpenus, Senator, trat unter eine aufwandsvolle Jugend hinter sich hatte,
Caesar Offentlich in Feohterspielen auf (Suet. Caes. schildert ihn Tacitus (hist. IV 49).

39). [Miinzer.] d) Familie. Er diirfte der leibliche und spater
Calpetanus. 1) Als angesehener Arzt bei von O. Calpetanus Eantius Sedatus (Nr. 3) adop-

Plin. n. h. XXIX 7 (multos praetereo medicos tierte Sohn eines P. Valerius Festus gewesen sein.

celeherrimosque ex his Cassios Calpetanos Arrun- Mit Vitellius war er durch Verschwagerung ver-
tios Rubrios; ducena quinquagena ES annua iis 20 wandt (Tac. hist. IV 49).
mercedes fuere apud principes) genannt

,
sonst 3) C. Calpetanus Rantius Sedatus (der Name

unbekannt. [Wissowa.j Metronius, der ihm in der Inschrift noch beigelegt

2) C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius wird, ist, wie Mommsen bemerkte, durch Ditto-
P. f. Pomp(tina) Festus. a) Name. Den ganzen graphie entstanden), curator tabulariorum publi-
Namen enthalten oder enthielten die Inschriften corum (Vorsitzender des Collegiums) im J. 46
CIL V 531 (hier auch die Vaters- und Tribus- n. Chr. (CIL VI 916 = 31201). Wahrscheinlich
angabe). II 2477. 4799. 4802. 4803. 4838. 4847. Adoptiwater des Vorausgehenden.
4854. Ill Suppl. 11194. 11195. 11196. VI 31546; 4) O. Calpetanus G. f. Stalius Rufus, curator
G. Valerius Festus CIL 12 p. 59; OvaUgios locorfumj publicorfiim) iudicandforumj CIL VI
(prjoros IGI 760 ; Valerius Festus Tac. hist. 30 1266 ; curator riparum et alvei Tiberis zwischen
II 98. IV 49. Plin. epist. Ill 7, 12. 15 und 24 n. Chr. CIL VI 1237. 31544. Er

b) Leben. Seine Carriere enthalt die von den diirfte der Vater des C. Calpetanus Rantius Se-
Tergestinern ihm als ihrem Patron gesetzte In- datus (Nr. 3) scin. Einen seiner Freigelassenen
schrift CIL V 531. Darnach war er: [IIII] vir nennt die Inschrift CIL VI 1815. [Groag.]
viar. curand., t[r(ibunus) mil(itum) le]g(ionis) Calpetianus, flngierter Name bei Mart. VI
VI. victrficis), quaestor, se[vir equjit. Romanor., 94. [Groag.]
trfibunus) plebfisj. prae[tor], leg(atus) pro prae- Calphurnius. In den Ausgaben der Donat-
ion:; ex[ercit(us) Afrijcae 69/70 n. Chr. In scholien zu Terenz pflegt gemeinhin zum Heautonti-
dieser Stellung hielt er es zuerst mit Vitellius, morumenos an Stelle des zu diesem Stiicke nicht
spielte aber bald in dem Burgerkriege zwischen 40 erhaltenen Donatcommentars In. Calphurnii Bri-
diesem und Vespasian eine zweideutige Rolle (Tac. xiensis uiri clarissimi in P. Sexti Terentii
hist. II 98). Nach dem Siege der Flavier befiel Heautontimorumenon examinala interpretatio (so
ihn Angst wegen seiner Verwandtschaft mit Vi- in der editio Tarvisiana von 1477) abgedruckt zu
tellius. Er hatte haufige Unterredungen mit L. werden. Der Verfasser, wie er selbst sich nennt
(Calpurnius) Piso , dem Proconsul von Africa, von ego qui dicor Calphurnius Ptanza de Rufmoni-
deren Inhalt man freilich keine sichere Kenntnis bus ex Bordonia agri Bergomatis, geboren 1443,
hatte (Tac. hist. IV 49). Als ihm die Unruhen starb als Professor zu Padua 1503 und verOffent-
in Karthago und die Hinrichtung des von Mucian lichte seinen Commentar zum Heaut. 1476 ( Vene-
entsandten Centurionen auf Befehl Pisos zu Ohren tiis per Antonium Moretum), urn den fehlenden
kamen, schickte er Reiter zu Pisos Ermordung 50 Donat zu ersetzen; seine Quellen sind Donat (in

aus, die diesen auch wirklich tOteten (Tac. hist. den Scholien zu den iibrigen Stucken), Paulus,
IV 50. Plin. epist. Ill 7, 12). Er legte hierauf Gellius, Nonius, die Vergil- und Horazscholien u. a.,

Zwistigkeiten zwischen den Oeensern und Lepti- der Commentar ist wertlos. Vgl. Fr. J. Loeffler
tanern bei und schlug die Garamanten, welche De Calphurnio Terentii interprete, Argentorati
von den ersteren zu Hulfe gerufen worden waren, 1882 = Diss, philol. Argentor. VI 265ff.
aus dem Felde (Tac. hist. IV 50 ;

vgl. Plin. n. h. [Wissowa.]
V 38). Wohl zur Belohnung fur diese Thaten Calpnrniana, Station der romischen Strasse
wurde er bereits im Mai und Jnni des nachsten (Itin. Ant. 402, 7) zwischen Corduba und Urgavo
Jahres (71) Consul suffectus mit dem Caesar Do- (s. d.), in der Ostlichen Baetica, etwa bei Canete
mitianus (CIG 5838 = IGI 760. CIL VI 2016 60 de las Torres (Guerra Discuiso a Saavedra 89),
= XIV 2242 = 12 p. 59) und von Vespasian unweit Bujalance, nach Ptolemaios zu den Tur-
donatus [hastis] puris IIII vexillis IIII cofronis dulern gehorig (II 4, 9) mit abweichender Orts-
IIII rjal/ari murali classica a[urea] . In seiner bestimmung, die etwa nach el Carpio fuhrt, dessen
weiteren Laufbahn wurde C. curator riparum, et Namen man ohne Wahrscheinlichkeit als aus dem
alvei Tiberis (zwischen 1. Januar und 30. Juni 73, romischen entstanden ansieht. Die Station wird
CIL VI 1238. 31546), leg(atus) Aug(usti) pr(o) ihren Namen von einem romischen praedium er-

prfaetorej von Pannonien (schon im J. 73, CIL halten haben. [Hiibner.]
Ill Suppl. 11194. 11195. 11196 Carnuntum), leg. Calpurnianus. 1) Calpurnianus ge-
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hOrte zu den jungen Senatorenso'hnen , die den

Arvalbriidern im J. 145 n. Chr. Dienste leisteten,

Act. Arv. Ephem. epigr. VIH p. 332. [Groag.]

2) Calpurnianus, dixaiodotrjs (= iuridicus),

von Alexandria. Agyptische Urkunden aus d.

kOnigl. Mus. zu Berlin II 38 nr. 378. Aus nach-

traianischer Zeit. [Stein.]

3) Calpurnianus, Feind des Apuleius (apol.

6. 60).

4) Calpurnianus s. Antius, Aurelius, Cre-
pereius, Decrius, Platorius. [Groag.]

Calpurnius. Die Gens Calpurnia ist plebeisch

und gelangte ert im letzten Jahrhundert der Re-

publik zu grOsserer Bedeutung, namentlich in

dem Hause der Pisones. Erst damals wurde die

Genealogie erfunden, welche ihren Ursprung auf

Calpus, einen der vier Sohne Numas, zuriickfuhrt

(Plut. Numa 21, 1. Hor. ars poet. 292 mit den

Schol. Fest. ep. p. 47. Paneg. ad Pis. 5. 15). Sie

setzten seitdem, zuerst Cn. Piso (Nr. 95), den Kopf
dieses Konigs auf ihre Miinzen. 1) Calpurnius,

der auch, nachdem er die Praetur bekleidet hatte,

den eisernen Ring nicht ablegte (Fenestella bei

Plin. n. h. XXXIII 21), kOnnte, da er in die

Mitte des 7. Jhdts. der Stadt zu gehOren scheint,

L. Piso Frugi Praetor 642 = 112 (Nr. 97) sein.

[Miinzer.]

2) Calpurnius, Adlertriiger der I. Legion, schiitzt

im J. 14 n. Chr. den Consular L. Munatius Plancus

(Tac. ann. I 39).

3) Calpurnius bei Mart. V 54.

4) Calpurnius,' an den ein Rescript des Kaisers

Pius. Marcian. Dig. XL 1, 8. [Groag.]

5) Calpurnius, in einem Brief des Kaisers

Verus an M. Cornelius Fronto noster genannt.

Verus ad Frontonem 12 p. 115 Naber. [Stein.]

6) Calpurnius, iibergab der jiingeren Faustina

einen Brief des Kaisers Marcus. Hist. Aug. Avid.

Cass. 10, 9. [Groag.]

7) Calpurnius, praefectus (wahrscheinlich

praetorio) uater Claudius Gothicus (268—270

n. Chr.). Acta SS. Febr. IV 753. Vgl. Bor-
ghesi Oeuvres X 140. [Stein.]

8) C. Calpurnius, wurde nach dem Bericht

des Acilius und Claudius Quadrigarius (bei Liv.

XXII 61, 6, vgl. Soltau Wochenschr. f. klass.

Phil. VII 1243) bei Cannae gefangen und wegen
Auslosung seiner Genossen nach Rom geschickt.

Er konnte mit dem Praetor von 543 = 211 C.

Piso (Nr. 61) identisch sein. [Miinzer.]

9) C. Calpurnius, wurde im J. 731 = 23 v. Chr.

an Stelle eines Verstorbenen Aedilis plebis, ob-

wohl er schon vorher Aedilis curulis gewesen war.

Dio LIII 33, 3.

10) C. Calpufmius ], Consul suffectus am
22. Januar und 1. Februar 87 n. Chr. mit L.

Volusius Saturninus (CIL VI 2065 Acta Arvalium).

Vielleicht, wie Stevenson vermutet (Bull. d. Inst.

1885, 24), C. Calpurnius Crassus Frugi Licinianus

(Nr. 32). [Groag.]

11) On. Calp(urnius), Mimzmeister im 6. Jhdt.

der Stadt (Mommsen Miinzwesen 499 nr. 38).

[Miinzer.]

12) lulius Calpurnius, s. Iulius. [Stein.]

13) L. Calpurnius, erschien 556 = 198 als

rumischer Gesandter bei dem Bundestage der

Achaeer (Liv. XXII 19, 11).

14) L. Calpurnius, Triumvir capitalis in unbe-

stimmter Zeit (Val. Max. VIH 4, 2; Vermutungerr

iiber die Zeit des hier Erzahlten s. unter C.

Flavius).

15) M. Calpurnius, Quaestor 722 = 32 (fasti.

Venus. CIL 12 p. 66). [Miinzer.]

16) M. Calpurnius . . . icus (kaum . . . reus),.

Consul suffectus am 10. October 96 n. Chr. mit

Ti. Catius Caesius Fronto. CIL HI p. 861 dipl..

XVni = X 7890; vgl. HI Suppl. p. 1967 dipl.

XXVI. [Groag.]
_

17) P. Calp(urnius). Miinzmeister in der Zeit

der Gracchen, daher zu alt, um mit dem einzigen

Publius, der sonst wahrend der Republik in dem
Geschlecht vorkommt (Nr. 49), identiflciert zu

werden (Mommsen Miinzwesen 522 nr. 104).

[Miinzer.]

18) Sex. Calpurnius Agricola (das Praenomen
im Militardiplom und CIL VII 225), Consul suf-

fectus am 27. September eines unbekannten Jahres

zwischen 145 und 161 mit Ti. Claudius Iulianus

(CIL III p. 886 dipl. XLIV). Etwa 162 n. Chr.

wurde er, als ein Krieg in Britannien auszubrechen

drohte, von Marcus und Verus dahin gesendet

(Hist. Aug. Marc. 8, 8). Als Legaten dieser Pro-

vinz nennen ihn die Inschriften CIL VII 225

(Coccium). 758. 773. 774 (Magnae). Noch vor

dem J. 170 nahm er auch am Markomannenkrieg

teil (CIL III Suppl. 7505 Troesmis).

19) (Nonius) Calpurnius Asprenas s. Nonius.
20) P. Calpurnius Atilianus Atticus, Consul

ordinarius im J. 135 n. Chr. mit L. Tutilius

Lupercus Pontianus [P. Calpurnius Atilianus

CIL VI 31125; ...rnius Atilianus XIV 4235;

Atilianus VI 31143. Ill 1078 und sonst; Atticus

nur beim Chronographen vom J. 354).

21) C. Calpurnius Aviola, Consul suffectus im

J. 24 n. Chr. mit P. Cornelius Scipio (CIL 12

p. 71 fasti Arvalium). Proconsul von Asia im

J. 37/38 (Miinzen von Smyrna Mionnet III 220

nr. 1228. 1229. 221 nr. 1231. 1232; Suppl. VI
331 nr. 1641. 1642. Waddington Fastesnr. 79;

vgl. Klebs Prosopogr. I 275 nr. 199). [Groag.]

22) Calpurnius Bassus, naturwissenschaftlicher

Autor, Quellenschriftsteller des alteren Plinius,

nat. hist. ind. 1. XVI—XIX. XXI. XXH.
[Stein.l

23) L. Calpurnius Bestia. Als Volkstribun be-

antragte er 633 = 121 die Zuruckberufung des

von C. Gracchus verbannten P. Popillius Laenas

i (Cic. Brut. 128). Zum Consulat gelangte er 643

= 111 (f. Cap. Lex agrar. CIL I 200 v. 95;

vgl. XI 364 a. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Val.

Max. I 8, 11. Oros. V 15, 1. Obsequ. 39. Cassiod.)

und erhielt Numidien zur Provinz. Er schloss

ein Biindnis mit Leptis (Sail. lug. 77, 2f.) und

ring an, den Krieg gegen Iugurtha mit Nach-

druck zu fiihren, aber gar bald liess er sich von

dem KOnige bestechen und gewahrte ihm einen

ungemein gunstigen Frieden (Sail. lug. 27, 4—29,

i 7. Liv. ep. LXI. Flor. I 36, 7. Eutrop. IV 26, If.

Oros. V 15, 4, ungenau Plut. Mar. 9, 3 nach SalL

85, 16), worauf er zu den Wahlen nach Rom reiste

(Sail. 29, 7. 32, 2). Die allgemeine Erbitterung

fiber die schmachvolle Kriegfiihrung forderte seine

Bestrafung; er wurde auf Antrag des Tribunen

C. Mamilius Limetanus zur Verantwortung ge-

zogen und verurtcilt, obwohl sein mitschuldiger

Legat M. Scaurus zu den Richtern gehOrte und
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™\ Wahrscheinlich ist er der Bestia, der
€64 = 90 freiwilhg ins Exil ging, als das neue
Hochverratsgesetz des Q. Varius alle die bedrohte
welche mit den Bundesgenossen in Verbindunff
standen (Appian. b e. I 37). Nach dem Urteif
feallusts und auch Ciceros war er ein tfichWMann in dem jedoch Habsucht alle guten Eigen-
schaften uberwog Eine karthagische Inschrift
der Kaiserzeit schemt ihn als Mitglied eines 1

IS™ ColIeglums zu nennen (CIL VIII Suppl.

24) L. Calpurnius Bestia war im J. 691 = 63
leilnehmer an der catilinarischen Verschworune
imd desigmerter Volkstribun (Sail. Cat. 17, 3)Nach dem Plane der Verschworenen sollte er
bald nach seinem Amtsantritt effentlich Anklaee

fSZ 7-
Crsul

,

Cif1-0 erheben ™d damit dlsZmchen fur den Ausbruch der Revolution geben
{a. 0. 43, 1, ungenauer Appian. b. c. II 3) Da 2
sie im Kerme erstickt wurde, konnte C, der straf-
los bheb und sein Amt iibernahm, nur gegen den

jftt C
°Tl fl6

t
hefti^ Angriffe richten

(Cic. Sest. 11 u. Schol. Bob. z. d. St. p. 294. Sull
31 u. Schol. Bob. z. d. St. p. 366. Plut Cic 23 1

'

Calpurnius Bestia, gegen den M. Caecilius die An-
klage erhob, mehrere seiner Frauen versriftet 711

\\ XXVI1 4
)' iann ™* £emOder rnit dem Folgenden identisch sein

Calpurmus Bestia, ohne Zweifel ver- 3C
%heA™™tm ywhergehenden, war Aedil (Cic.
Phil. XIII 26) und ein Preund des M. Caelius
Eufus (Cic Cael. 26), des Cicero und des P
<wS + 7 T. e

i
nem An^iff des Clodius in

feicherheit gebracht hatte. 698 = 56 wurde erde amlntu, wahrscheinlich bei der Bewerbung urn
die Praetur begangen, angeklagt und trotz der
Verteidigung durch Cicero (ad Q. fr. II 3, 6; Cael.

Mrir" vm $ nicht aber die Aedilitat

«l f Z 43
-

S
i
W°SS er sich an M

- Antonius

.

*en (Cic. Phil. XI 11; vgl. XII 20. XIII 2. 26).

ot>\ n in 1 • s ™, [Miinzer.l

„ »

£

alP"mlus) Bibulus, Aedil im J. 22n Chr fuhrte als solcher Klage fiber den fiber-
nandnehmenden Aufwand, Tac. ann. in 52.

M n'-iV
C™pUr

<^s Bibulus
- dritte/solfn'Ls

M. Bibulus (Nr. 28) und der Porcia. Der Vater
suchte ihm nach dem Tode seiner Bruder 704 = 5

f? fif ™* ™rscbaffen (Cic ad fam. II
17, 6

,
der Stiefvater M. Brutus 710 = 44 ebenso

«rfolglosdasPontificat(Cic. ad Brut. 1 7 l 14 Y
fd T«g T°n ?o

4
i ZUm

,

Stndium nach AOien (Cic.'A«- XII 32, 2) und schloss sich spater, wah-
rend ihn die Tnumvirn in Eom vielleicht auf die
Proscnptionshsten setzten (Appian. b c IV 38}
ebenso wie die anderen ihm befreundeten jungen
Leute in Athen an Brutus an; er fuhrte auf dem

SS*^!?^ ^T ,

deSSen Vorhut ^Ppian. IV 6 l

104). Nach der Niederlage ergab er sich 712 = 42

tm^°TS m
i

trat in dessen DieDste (a. O.

f;„ 7*
ELWUrde ™ter ihm Prefect™ classis,

tZr %34
-

ZUm Praetor designiert und Statt^
halter yon Synen, wo er um das J. 722 = 32
starb (Appian b. c. IV 38; Syr. 51. Babelon
Monnaies de la rep. romaine 1 304. Cohen M<S-
dailles imperiales 148). Mehrfach hatte er zwi-

schen Antonius und Octavian zu vermitteln ge-habt u„d war z . B. 719 = 35 in solcher diplo-
matischer Sendung m Eom (Appian. IV 38. V 132
Hor. sat. I 10 86). Vermahlt war er wahrschein
hch mit emerDomitia (CIL VI 5876. 9523. 16988Borghesi Oeuvres II 56. 93ff.). [Miinzer.l

'

Von schriftstellerischer Thatigkeit des Bibu-
lus, der als gelehrter Freund des Horaz von diesem
sat. 1 10, 86 genannt wird, wissen wir nur durch

.0 Plutarch Brut 13 x*i „ frpuSw^e6v Ano^r,-
Vovevtmrav Bqovxov yeyga^ivov fa' amov (a.
h. .Bibulus) djaoco&Tai. Aus dieser Schrift ist
riutarcfo Brut. 23 (xavra fisv 0 rije JJogxiae
lordwxe Bvplos)

1 entnommen, wo eine Ausserung
des Brutns fiber Porcia berichtet wird. Das Buch
d
l
S

0-T^
genn

C
en

x
Umfan^ Sehabt haben kann

;schemt demnach etwa Apophthegmata des Brutus
enthalten zu haben. m>rigens beweist die unbe-
stimmte Art, wie Plutarch den Bibulus citiert,

0 dass er dessen Schrift keinesfalls selbst vor sich ge-
habt, sondern beide Stellen aus einer Mittelquelle
ubernommen hat. Es muss deshalb auch als aus-
geschlossen erscheinen, noch weitere Stellen aus
nutarchs Biographie des Brutus auf Bibulus zu-
ruckzufuhren wie es Peter Die Quellen Plutarchs
140 thun will.

[Cichorius 1

rPTr
8
TT^'Q^lpu™ i

J
u\Bibulus '

Sohn eines Caius
(Olb- 11 1880), wird bisweilen irrig Lueius se-
nannt Seme politische Laufbahn ging paraUel
'derjenigen des C Mius Caesar. Gegeniiber diesemA™8

f"
ossen

t
sah « sich schon wahrend der Aedi-

Iitat 689 = 65 so in den Hintergrund gedriinfft,
dass er selbst darfiber spottete (Dio XXXVII 8 2
Suet Caes. 10), und die Spannung zwischen beiden
wurde noch grosser wahrend der Praetur 692- bl, m welcher Bibulus die beabsichtigte Er-
hebung von Anhangern Catilinas im Gebiet der
Paehgner unterdriickte (Oros. VI 6, 7) Im fol
genden Jahre suchte er eine VersChnung mit

40 Caesar um das Consulat zu erlangen (Cic. ad

,'r,H' ^
nd wurde mit ^ f«r 695 = 59

gewahlt (CIL I 729. 602 = V 4087. Chronogr.Hat Chron Pasch. Eutrop. VI 17, 1. Oros. VI
7, 1. Cassiod Suet. Caes. 19. Schol. Bob. p. 304.

?,t< \
10

'J-
Plu

.

t Caes - 14
>
L Di0 x&ym

ma.).
_

Aus Besorgms vor Caesar war den Con-
suln em ganz untergeordneter Geschaftskreis zu-
gewiesen worden (Suet.), aber jener kfimmerte
sich darum nicht. Naturgemass trat sein Amts-

Ogenosse an die Spitze der Gegner und bekampfte
seine Ackergesetzgebung auf das heftigste (Suet.
20. Liv ep. cm Dio XXXVHI 4, 3. 6, 1-6
Appian b. c. H 10-22. Plut. Pomp. 47, 3 48 1-

SLT'/-' ^ 32
' & Nachdem

j
edoc

'

h ^
Widerstand m dieser Frage sich als ohnmiicbtisr
erwiesen hatte zog er sich von alien Amtsgeschaf-

rwU
v
C
n

S
?r
da
/f

Caesar eigentlich allein regierte
(Suet. Veil. II 44,5 Cic. Vat. 22. Dio. Appian.
Pint. Caes. 14, 4; Pomp. 48, 4), suchte ihn nur

) zu hemmen durch die Erklarung, er werde an
alien Comitialtagen den Himmel beobachten (Cic

o?^
r
^?p - 48; de domo 39f- Schol. Bob. p. 263'

317. Dio XXXVIII 13, 5), und durch Edictefdenen
Ucero archilochische Scharfe nachruhmt (ad Att. II
£0 b. 21, 4

; proben daraus bei Suet. Caes. 9. 49)
Uafur ^vurde er von der Gegenpartei mit beissen-
dera Spott und Hohn iiberschfittet (Cic. ad Att
II 19, 2. Suet. 20. Dio XXXVm 8, 2), von Ser-
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vihus Caepio (Suet. 21), no'ch mehr von Vatinius
angegriifen (Cic. Vat. 21ff. 24. Schol. Bob. z. d.
St. p. 318. Dio XXXVHI 6, 6) und von dem
Volkstribun P. Clodius, dessen Adoption er sich
umsonst widersetzt hatte, gehindert, die iibliche
Bede bei der Niederlegung des Amtes zu halten
(Dio XXXVHI 12, 3). Man hatte auch gesucht,
ihn in die angebliche Verschworung gegen Pom-
peius zu verwickeln, wahrend er diesen gerade
gewarnt hatte (Cic. ad Att. II 24, 2. Appian. II
12. Dio XXXVHI 9, 3). In der folgenden Periode
spielte Bibulus im Senat eine gewisse Bolle; im
J. 697 = 57 beantragte er, die Entscheidung fiber
Ciceros Hausbau den Pontifices zu iiberweisen (Cic.
de domo 69), im J. 698 = 56, den Ptolemaios
Auletes nicht durch bewaffhete Intervention, son-
dern durch Gesandte nach Agypten zurfickzu-
fuhren (Cic. ad fam. 1 1, 3. 2, If.). Als derBruch
zwischen Caesar und Pompeius nahe war, neigte
er dem letzteren zu; er stimmte, im Senat als',
erster befragt, fur die Ubertragung des alleinigen
Consulats an ihn (Plut. Pomp. 54, 4; Cat. min.
47, 2. Dio XL 50, 4. Ascon. Mil. p. 31) und be-
kampfte den Anspruch Caesars auf dieses Amt
(Eutrop. VI 19, 2). 703 = 51 ging er als Statt-
halter nach Syrien (Liv. ep. CVHI. Val. Max IV
1, 15. Dio XL 30, 1. Appian. Syr. 51; b. c. V 10).
Cicero als Proconsul in Kilikien war sein Nach-
bar und erwahnt ihn daher oft in seinen Briefen
aus dieser Zeit; seiner inneren Verwaltung zolltS
er Anerkennung (ad Att. VI 1, 13. 15), iiussert sich
aber geringschatzig fiber seine Massnahmen gegen
die Parther, obwohl ihm daffir ein Dankfest be-
willigt wurde (ad Att. VI 5, 3. 8, 5. VH 2, 6; fam.
II 17, 2ff. VIH 6, 4. XII 19, 2. XV 1, 1; vgl.
Caes. b. c. HE 31, 3. Plut. Ant. 5, 2). Im Marz
705 = 49 kehrte Bibulus nach Italien zuruck, be-
gab sich bald darauf zu Pompeius (Cic. ad Att.
IX 9, 2) und erhielt den Oberbefehl fiber dessen
gesamte Flotte (Caes. b. c. Ill 5, 4. Dio XLI4
44, 3. Appian. b. c. II 49. Plut. Cat. min. 54, 2).
Zum Hauptquartier wahlte er Corcyra, wo ihn
eine Inschrift als Patron der Stadt rfihmt (CIG
II 1880). Infolge seiner Nachlassigkeit gelang
es Caesar, nach Epirus uberzusetzen (Caes. b. c.

III 7, Iff. Oros. VI 15, 11), aber er machte diesen
grossen Fehler wieder gut, indem er dreissig
Schiffe, die Verstarkungen aus Italien holen wollten,
vcrbrannte (Caes. HI 8, 3. Dio) und durch zweck-
massige Verteilung seiner Flotte und angestreng- 5(

ten Wachtdienst den Feind ganzlich von der Heimat
abschnitt (Caes. Ill 15, Iff.). Infolge der grossen
Strapazen erkrankte er und starb noch vor den
Kampfen bei Dyrrhachion (Caes. HI 18, 1. Dio
XLI 48, 1); nach Oros. VI 15, 10 hat er den Tod
gesucht. Als Bedner schildert ihn Cic. Brut. 267 •

fiber seinen Charakter urteilen die Gegner wenig
gunstig fPs.-Sall. ad Caes. 9, 1); namentlich wirft
Caesar (b. c. HI 14, 3. 16, 3) ihm Jahzorn und
Grausamkeit vor. Andere Berichte zeigen ihn 6C
dagegen in einem weit besseren Lichte (Cic. Phil.
H 23. XHI 29. Invect. in Sail. 12. Sen. cons, ad
Marc. 14, 2. Val. Max. IV 1, 15). Bibulus war
vermahlt mit Porcia, der Tochter Catos und spa-
teren Gemahlin des M. Brutus, die ihm drei Sohne
gebar (Plut. Cat. min. 25, 2; Brut. 13, 2; vgl.
Mommsen Herm. XV 99). Von diesen wurden
zwei wahrend seiner syrischen Statthalterschaft

von Sfildnern des Gabinius niedergehauen (Caes.
b. c. ni 110, 6). Nahere Umstande sind nicht
uberliefert, sondern nur, dass der Vater seinen
Schmerz bezwang und die private Eache an den
Mordern verschmahte (Val. Max., ungenauer aus
dem Gedachtnis Sen.; vgl. Cic. ad Att. VI 5, 3).

[Mfinzer.]

29) M. Calpurnius Caelianus, v(ir) e(gregim) t
proe(urator) xm&praefffeetusj] oderprae[sesj Sar-

10 diniae unter den Kaisern M. Aemilius Aemilianus,
sowie Valerianus und Gallienus im J. 253/54 n. Chr
CIL X 8011. 8012. 8033; vgl. p. 1020. Ephem.
epigr. VIH 751. 774. 781 a. 782. Hingegen ist
CIL X 8000 kaum auf ihn zu beziehen, da trib.

pot. V cos. II weder auf Aemilianus noch auf
Valerianus passt, denn Aemilianus hat fiberhaupt
nur wenige Monate regiert, und Valerianus 3. Con-
sulat fallt schon mit der trib. pot. Ill zusammen.

[Stein.]
30 30) Calpurnius Celerianus, an den Hadrian

ein Eescript richtete, Ulp. Dig. XLVHI 18, 1, 22.

[Groag.]
31) Calpurnius Crassus, Legat !des Eegulus in

Africa, also 498 = 256, und Held einer romanti-
schen Liebesgeschichte (Plut. Par. min. 23 nach
einem unbekannten Autor Hesianax). Die Notiz
verdient schwerlich Vertrauen. [Mfinzer.]

32) C. Calpurnius Crassus Frugi Licinianus
wird auf einer stadtrOmischen Inschrift, die wohl

0 seine Grabschrift war, aber absichtlich getilgt ist
(CIL VI Suppl. 31724), genannt. Er ist allem
Anschein nach identisch mit dem unter Nervar

Traian und Hadrian erwahnten Calpurnius Crassus
Frugi {Calpurnius Crassus Dio LXVHI 3, 1.
Epit. de Caes. 12, 7. Zonar. XI 20 ;

Frugi Crassus
Hist. Aug. Hadr. 5, 5). Nachkomme der (Licinii)
Crassi (Dio LXVin 3, 2), genauer gesagt, des
M. Licinius Crassus Frugi, cos. 27. Consul (suf-
fectus in unbekanntem Jahre, vielleicht 87, s. o.

0 C. Calpu[rnius] Nr. 10), Pontifex, Gemahl der Age-
dia Quintina (Inschrift). Unter Nerva zettelte er
eine Verschworung gegen den Kaiser an und suchte
die Soldaten durch masslose Verheissungen zu
gewinnen. Sein Plan wurdejedoch verraten, worauf
sich Nerva grossmiitig damit begnfigte, ihn mit
seiner Frau nach Tarent zu verweisen (Dio LXVHI
3, 2. Zonar. XI 20. Epit. de Caes. 12, 7). Auch
gegen Traian verschwor sich Crassus; vor den
Senat gebracht, wurde er bestraft (Dio LXVIH

) 16, 2) und zwar mit der Verweisung auf eine
Insel (dies ist aus Hist. Aug. Hadr. 5, 6 zu
schliessen). In den ersten Tagen von Hadrians
Eegierung forderte Caelius Attianus diesen auf,
Crassus zu toten, ohne dass jedoch Hadrian darauf
einging (Hist. Aug. Hadr. 5, 5). Spater totete
ein Procurator den Crassus, als er die Insel, neue
Umwalzungen im Sinne fuhrend, verliess (Hist.
Aug. Hadr. 5, 6).

33) Ser. Calpurnius Domitius Dexter, Consul
' des J. 225 n. Chr. Seine Laufbahn enthiilt die
nach seinem Tode von seiner Tochter gesetzte In-
schrift CIL VI 1368 = XIV 3993. Er war dar-
nach triumvir monetalis. [q]ua[est]or candidatus,
praet(or) tutelfarisj — also Patrizier, vgl. Momm-
sen St.-R. 13 555 — curfatorj via[e] Ae[m(i-
liae)] et alimentorum, efur. rei p(ubiicaej] Min-
turnensium — hier ist in der Inschrift einiges
zerstOrt — item Calenorum, [leyfatusj] pro-
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vfinciae) Asiae. Consul ordinarius im J. 225 mit

Ti. Manilius Fuscus II (OIL VI 1984. 2107. 3001.

Till Suppl. 15497. 18830 u. s. w.). XVvir sae(ris)

fae(iundis), Promagister des Collegiums im J. 213
(CIL X 6422). Vater der Calpurnia Eufria Aemilia

Domitia Severa (Nr. 136), CIL VI 1369. Welche
verwandtschaftlichen Beziehungen ihn mit C. Do-

mitius Dexter Cos. II 196 und mit Calpurnius

Maximus (Nr. 55, s. d.) verbanden, ist nicht ganz

klar. [Groag.]

34) L. (?) Calpurnius L. f. Ouf(entina) Faba-
tus, riimischer Ritter, Grossvater der dritten Frau
des jilngern Plinius, dessen Landsmann er war
{Plin. ep. V 11, 2). Seine Laufbahn ersehen wir

aus der Inschrift CIL V 5267: VMr, IIIMr
ifure) dficundoj, praef(ectus) fabrfumj, tribfu-

nusj iterum legftonis) XXI rapaefisj
,

[pr]ae-

f(ectus) cohcrrtis VII Lusttan(orum) [etj'natio-

n(wm) Oaetulicarum sex quae sunt in Numidia.
Unter Nero wurde er dann als angeblicher Mit-

wisser des wegen Incests angeklagten (L. Iunius)

Silanus (Torquatus) im J. 65 n. Chr. mitangeklagt,

entging jedoch der Verurteilung (Tac. ann. XVI 8).

Hierauf zog er sich in seine Vaterstadt Comum
zuriick, wo er das Priesteramt eines flamen divi

Augfusti) bekleidete und Patron des Municipiums
wurde (CIL V 5267). Plinius erwahnt ihn sehr

"haufig in seinen Briefen, an ihn gerichtet (Fabato

prosocero suo) sind IV 1. V 11. VI 12. 30. VII 11.

16. 23. 32. VIII 10. Er besass ausser einigen

Landgutern (V 30, 2. VIII 20, 3) auch ein nicht

imbedeutendes VermOgen, das er zum Teil gemein-

niitzigen Zwecken zuwendcte. Seinen Sohn, den

Vater von Plinius Gemahlin, der im J. 105 schon

tot war (IV 19, 1; vgl. VIII 11, 3), iiberlebte er

und starb hochbetagt (VII 23, 1. VIII 10, 2) im
J. 112 (Plin. ad Trai. 120, 2). Seine Tochter ist

die Calpurnia Hispulla Nr. 132. Vgl. iiber ihn

Mommsen Index zu Keils Plinius s. v.

[Stein.]

35) Calpurnius Flaccus, Zeitgenosse des (Ma-

surius) Sabinus, Pomp. Dig. XL 5, 34, 2.

36) Calpurnius Flaccus , an den der jtingere

Plinius epist. V 2 richtete.

37) [C. Calpurnius] Flaccus erganzt Bor-
ghesi (Oeuvres III 386) in der Inschrift CIG
2638. Seine Brgiinzung ist vollig unsicher, s.

unter Flaccus.

38) Calpurnius Flaccus, an den ein Rescript

Hadrians, Paul. Dig. XXXVII 9, 8.

39) Calpurnius Flaccus, an den ein Rescript

der Kaiser Seyerus und Antoninus, Ulp. Dig. IV
4, 22. [Groag.]

40) Calpurnius Flaccus, Rhetor der Kaiserzeit,

aus dessen Schulreden ahnlich wie aus denen des

Rhetors Seneca Auszuge gemacht worden sind.

Die auf uns gekommene , aus 51 Stiicken be-

stehende Sammlung enthiilt Erfirterungen fur und
wider in moglichst verwickelten, zum Zwecke der

tTbung erdichteten Rechtsfallen. Besonders die

altera pars ist recht diirftig und fehlt von der

10. Declamation ab ganz. Um sich von der Diirf-

tigkeit der Excerpte eine Vorstellung zu machen,
vergleiche man z. B. die Declamation iiber den

miles Marianus bei Calp. 3 mit der bei Ps.-

Quint. 3, in der man jedoch schwerlich das Ori-

ginal fur das C. - Excerpt wird suchen diirfen

(Ritter Die quintil. Declam.
,
Freiburg u. Tu-

bingen 1881, 268f. Anm.). Die Themen erinnern

vielfach an die aus Seneca und Quintilian be-

kannten (beispielsweise 39 an Sen. Exc. VI 6.

Quint. 354); bevorzugt sind Themen, die sich mit
der Entfiihrung von Madchen und Verstossung

von Kindern, mit Belohnungen fur viri fortes und
Strafen fur desertores und mit dem scharfen

Gegensatze zwischen dimtes und pauperes be-

fassen; Prostitution in jeder Form, Schandung,
Ehebruch, schmahliche Behandlung und unge-

rechte Misshandlung von Kindern, Frauen, Vatern,

Blcndung, Giftmischerei, Totschlag, Selbstmord,

Streben nach der Tyrannis und Tyrannenmord,
Antnassung des Biirgerrechtes und laesa respu-

blica erschOpfen so ziemlich den Kreis der von

C. behandelten Themen. Die Darstellung ist reich

an Sentenzen, Exclamationen, Fragen und Figuren

aller Art, die Sprache weist in Ausdruck und
Satzbau friiliestens auf das 1. nachchristliche Jhdt.,

wobei vorausgesetzt wird, dass die Excerpte sich

ahnlich wie die aus Seneca eng an das Original

angeschlossen haben. Gewohnlich setzt man unsern

C. in die Zeit der Kaiser Hadrian und Antoninus

Pius (vgl. Ausg. von Burmann 793. Wester-
mann Gesch. d. Bereds. II 266), nach Borghesi
dagegen Mem. dell

1

Inst. I 48—51 = Oeuvr. Ill

385—388 ist er eine Person mit dem einer spani-

schen Familie entstammenden Consul des J. 96
Nr. 16 und dem Freunde des jiingeren Plinius (ep.

V 2) Calpurnius Flaccus Nr. 36 und vielleicht ein

Schiller Quintilians. Fur die Zeit, wann die Excerpte

gemacht worden sind, lasst sich nur der terminus

ante quem angeben, d. i. das 10. Jhdt., aus dem
die alteste Hs., die uns die ersten Excerpte iiber-

liefert, der Cod. Montepessulanus 126 stammt;
ausserdem sind uns alle 51 Excerpte durch zwei

engverwandte Hss. aus dem 15. Jhdt. bekannt, einen

Cod. Monacensis und einen Chigianus; verschollen

ist ein von Campanus (f 1477) eingesehener Codex

vetustus (iiber den Ritter Ausg. v. Quint, decl.

XII—XVIII). Friihzeitig wurden zu Schulzwecken
umfangliche Sammlungen von Declamationen und
Excerpten aus solchen angelegt; Reste solcher

Sammlungen liegcn uns auch in den genannten Hss.

vor. Im Montepessulanus folgen unsere Excerpte

auf Quintilians Declamationen und die Excerpte

aus Seneca unter der Cberschrift Incipit ex Cal-

purnio Flacco excerptae • excerpta • X • rethorii

minonim uxor tyrannicida (so nach Bursian
Ritter Ausg. v. Quint, decl. VI; excerptae fehlt

in Schenkls Beschreibung der Hs. bei Miiller

Sen.-Ausg. XXV, excerpta bei Ritter Die quintil.

Declam. 269f. Anm.); im Monacensis und Chigianus

folgen sie unter wOrtlich ubereinstimmender ftber-

schrift (nur incipiunt statt incipit, Ritter Ausg.

IX. XI) unmittelbar auf Quintilians Declamationen.

Daran , dass wir es mit Excerpten eines Unbe-
kannten aus C. und nicht mit Excerpten des C.

aus 10 rhetores minores zu thun haben, ist nicht

' zu zweifeln, da immer nur die Auifassung eines
Rhetors gegeben wird. Fraglich konnte sein, ob

wir die Ubersehrift mit Hertz dahin zu deuten

haben, dass ausser den Excerpten aus C. noch

solche von 9 weiteren Rhetoren (nach dem Codex

des Campanus Antonius Iulianus) in der Samm-
lung ursprunglich enthalten waren (dann hatte

sich der Specialtitel ex C. F. excerptae yor den

allgemeinen Titel excerpta X rltetorum minorum
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verirrt) oder mit Ritter Die quintil. Declam. 270

Anm. dahin, dass des C. Werk wie das mit ahn-

licher Kiirze in demselben Montepessulanus citierte

Werk des Seneca (Hie iam incipit Seneca decern

retoru felieiter, Kies sling Ausg. 140. Miiller

Ausg. 1. XXV) aus 10 Biichern bestanden habe

{also Excerpte aus C. F. und zwar aus dessen

10 Biichern rhet. min.); wahrscheinlicher ist die

erste Ansicht. Herausgegeben wurden die Ex-

cerpte znsammen mit den quintilianeischen De- j

clamationen zuerst von Pith on, Paris 1580; es

folgten die Ausgaben von Gronov, Leiden 1665.

Obrecht, Strassburg 1698, 761—806 und Bur-

mann, Leiden 1720, 791—838. liber den Wert

der Ausgaben vgl. Ritter XXII—XXV; eineneue

kritische Ausgabe erscheint dringend notig. trber

C. iiberhaupt Teuffel-Schwabe Rom. Litt.5

886. 804. Schanz Rom. Litt. II 443.

[Brzoska.]

41) C. Calpurnius Flaccus, Consul suffectus;

am 15. December eines unbekannten Jahres mit

L. Trebius Germanus (CIL VI 10241); vgl.Klebs

Prosopogr. I 277 nr. 214. [Groag.]

42) M. Calpurnius Flamma (Vorname M. bei

Liv. und Plin., nirgends L., wie o. Bd. II S. 2080

gesagt wird), als der rOmische Leonidas in den

Annalen gefeiert, die nach dem Muster seiner

Thaten eine Erzahlung iiber den alteren P. Decius

Mus ausgestalteten. C. war Kriegstribun im ersten

punischen Kriege und befreite durch seine und i

seiner dreihundert Gefahrten heldenmutige Auf-

opferung das consularische Heer, welches 496 =
258 bei Camarina in einen Hinterhalt geraten

war; er allein von der ganzen Schar soli sich,

obwohl schwer verwundet, gerettet haben (Liv.

ep. XVn. XXII 60, 11. Flor. I 18, 13. Ampel.

20, 5. Oros. IV 8, 2. Plin. n. h. XXn 11. Auct.

de vir. ill. 39, 3. Zonar. VIII 12). Nach Front,

I 5, 15. IV 5, 10 stimmten die meisten Autoren

iiber den Namen des Helden iiberein; doch einige •

<z. B. Cato bei Gell. m 7,J8) nannten ihn Q.

Caedicius, andere (Claudius Quadrigarius bei Gell.)

Laberius. [Miinzer.]

43) Calpurnius Front[inus
1

?] , dessen Ge-

mahlin in den Acta lud. saec. vom J. 204 n. Chr.

genannt war (Ephem. epigr. VIII p. 288). Ver-

mutlich Verwandter des Folgenden.

44) C. Arrius- Calpurnius Frontinus Honoratus

s. o. Arrius Nr. 17.

45) C. (Calpurnius) Frugi erscheint als Patron ,

eines Freigelassenen CIL V 495 (Capodistria).

Naher Verwandter des C. Calpurnius Crassus Frugi

Licinianus (Nr. 32) nnd des C. Calpurnius Piso

Crassus Frugi Licinianus (Nr. 91) oder vielleicht

identisch mit einem von diesen.

46) Calpurnius Galerianus, Sohn des C. Piso

(Nr. 65), Consobrinus und Schwiegersohn des L.

Piso cos. 57 (Nr. 79), fand, Ende des J. 69 n.

Chr. auf Befehl des Licinius Mucianus, der ihn

als eventuellen Thronpraetendenten furchtete, ge-

tCtet, ein friihes Ende, Tac. hist. IV 11. 49.

47) Calpurnius Iulianus, leg(atus) leg(ionis) V.

Mac(edonieae), leg(atus) Ang(usti) pr(o) prfac-
tored [provftneiaej] Moes[i]ae [superiorijs, CIL
IH 1566 (adMediam); vgl. Domaszewski Arch.-

epigr. Mitt. XIH 144, 81. [Groag.]

48) Sex. Calpurnius Iulianus, rOmischer Ritter,

Freund des Rcdners M. Cornelius Fronto, auf

dessen Bitten ihm der Kaiser zwei Procuraturen

verliehen hatte, Fronto ad Antonin. Pium 9 p. 170

Naber. [Stein.]

49) P. Calpurnius Lanarius erschlug 673 = 81

den Iulius Salinator, der im Auftrag des Sertorius

die Pyrenaeenpasse besetzt hielt (Plut. Sert. 7, 3;

vgl. Sail. hist. I 95 Maurenbr.), und hatte einen

Process mit T. Claudius Centumalus, den M. Cato

zu seinen Gunsten entschied (Cic. off. IH 66, dar-

aus Val. Max. VIH 2, 1), vgl. Nr. 17.

[Miinzer.]

50) Calpurnius Longinus, Advocatus fisci im
J. 166 n. Chr. (Pudente ct Pollione consulibus),

Dig. XXXVIII 4, 8. [SteinJ

51) Ti. CI. Flavianus Titianus Q. Vilius Pro-

c(u)lus L. Marcius Celer M. Calpurnius Longus

s. Claudius.
52) C. Vaternius Calpurnius Lucretianus s.

Vaternius.
53) P. Calpurnius Macer Caulius Rufus, Legat

von Moesia inferior im J. 112 (CIL ni 777 Troes-

mis; Suppl. p. 1974 dipl. XXXVET) zur selben

Zeit, wahrend der jungere Plinius die Statthalter-

schaft von Pontus und Bithynicn bekleidete (Plin.

ad Tr. 42. 61. 62. 77). Plinius richtete an ihn

den Brief V 18, in welchem er sein Glflck preist

und seiner Gattin sowie seines Sohnes Erwahnung
thut. Vielleicht ist auch Plin. epist. VI 24 (Macro)

an C. adressiert. Entweder C. selbst oder sein

Sohn , der dann Calpurnius Macer Rufianus ge-

heissen hatte, ist auf der Inschrift Arch.-epigr.

Mitt. XVII 89 nr. 15 (Tomi) genannt.

[Groag.]

54) Calpurnius Maximus, Procurator aquarum

im J. 177, Notizie degli Scavi 1895, 346; vgl.

Hirschfelds Bemerkung Verw.-G. I 168.

[Stein.]

55) Calpurnius Maximus, Senator, in den Acta

lud. saec. vom J. 204 n. Chr. genannt (Ephem.
1 epigr. Vin p. 280, dazu Mommsen p. 296). Die

in denselben Acta (p. 287f.) erwahnte ttufria

[Cal]purn[i] . ... mi war vielleicht seine

Gemahlin. Ist diese Vermutung begrundet, so

diirfte er zu Ser. Calpurnius Domitius Dexter

(Nr. 33), dessen Tochter Calpurnia Rufria Aemilia

Domitia Severa hiess , in verwandtschaftlichem

Verhaltnis gestanden haben. [Groag.]

66) Q. Calpurnius C. f. Quir(ina) Modestus,

proc(urator) Lucaniae, proc. Ostiae ad anno-

>n(am), proc. Alpium, CIL XIV 161 = Dessau
1427. [Stein.]

57 ff.) Calpurnius Piso. Der Beiname wird

abgeleitet von pisere, pinsere (Plin. n. h. XVIII
10. Paneg. ad Pis. 16f.). Als Vornamen finden

sich in republicanischer Zeit C. On. L., einmal Q.

[Miinzer.]

In der Kaiserzeit gehcrten die Pisonen zur

hechsten Aristokratie. Ihre Vornehmheit setzte sie

der Aufmerksamkeit der Menge, aber auch dem
I Misstrauen der Kaiser aus. Das letztere war der

Grund, dass nicht wenige von ihnen eines unnatur-

lichen Todes starben, des Strebens nach der Herr-

schaft entweder schuldig oder nur angeklagt. Das

Geschlecht bliihte noch gegen Ende des 2. Jhdts.

n. Chr., wenn wir der Hist. Aug. Trig. tyr. 21, 1.

32, 5 trauen diirfen, sogar noch um die Mitte

des 3. Jhdts. Im allgemeinen s. die folgende

Stammtafel:
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57) (Calpumius) Piso. Nach einigen Angaben
war der Mann, welcher 684 = 70 den C. Verres
wegen Brpressangen, die er in Achaia verttbt hatte,
anklagen wollte, ein Piso (Schol. Gronov. p. 388).

so .
[Miinzer.]

&») (Calpumius) Piso, wurde von Augustus
belobt, weil er so sorgfaltig baute, ,als ob Rom
ewig stehen werde', Plut. apophth. reg. p. 208 A
Man kOnnte an Cn. Piso (Nr. 70) denken (vel.

10 Tac. ann. Ill 9). [Groag.]
o9) Calpumius Piso recitierte 105 oder 106

n. Chr. xaxaaxeQiafwi (Plin. ep. V 17). Das Ge-
dicht war in elegischen Distichen geschrieben;
Plinius lobt den Fluss der Verse und ihre Er-
habenheit. Der Dichter ist nach'Mommsen viel-
leicht mit dem Consul des J. Ill (Nr. 66) identisch.

[
Skutsoh.]

60) [C]alpurnius [Pi]so, Sohn des (Ser. Cal-
purnius) Scipio Orfltus (Nr. 116), CIA III 620.

[Groag.]
61) C. Calpumius Piso, vielleicht identisch

mit Nr. 8, Praetor urbanus 543 = 211 (Liv. XXV
41, 12, nur hier das Cognomen), wurde beim Heran-
ziehen Hannibals gegen Rom zum Commandanten
des Capitols und der Burg ernannt (Liv. XXVI
10, 2; vgl. 15, 8. 21, 1) und beantragte Erneue-
rung der im vorhergehenden Jahre eingerichteten
Ludi Apollinares (a. 0. 23, 3. Pest. p. 326: if. Cal-
pumius Piso), weshalb die Pisones Prugi den

30 Apollokopf auf ihre Miinzen setzen. Als Proprae-
tor war er erst in Etrurien (Liv. XXVI 28, 6),
spater in Capua (Liv. XXVII 6, 1) und 545 = 209
wieder in Etrurien thatig (a. 0. 7, 10. 21, 6).

62) C. Calpumius Piso C. f. C. n., wohl Sohn
des Vorhergehenden , wurde Praetor 568 = 186
(Liv. XXXIX 6, 1) und erhielt Hispania ulterior
(a. 0. 8, 2. 21, 4f.). Er operierte dort im folgenden
Jahre gemeinsam mit seinem Collegen L. Quinctius
und besiegte nach einigen unglucklichen Gefechten

40 die Eingeborenen in einer grossen Schlacht am
Tajo, in der er sich personlich riihmlich aus-
zeichnete (a. 0. 30, 1—31, 18); daher triumphierte
er 570 = 184 de Lusitanis et Celtiberis (a. 0.
42, 2f.). 573 = 181 Triumvir coloniis deditcendis
(Liv. XL 29, 2), 574 = 180 Consul (f. Cap. Chro-
nogr. Idat. Chron. Pasch.Liv. XL 35, 1. 3. Cassiod.).
Er sollte nach Ligurien abgehen (Liv. XL 35, 8.

36, 6f.), starb aber kurz nach .dem Amtsantritt
(f. Cap. Liv. XL 37, 1), wie man vermutete, von

50 seiner Frau Quarta Hostilia vergiftet (Liv. XL
37, 5). Eine Rede Catos contra O. Pisonem
citiert Priscian X 43 (I 533 Hertz); Naheres ist
dartiber nicht bekannt. Vielleicht adoptierte er
Nr. 87.

63) C. Calpumius Piso, wahrscheinlich 678
= 76 Richter im Process des Schauspielers Roscius
(Cic. Rose. com. 7. 18), 685 = 69 Verteidiger des
Sex. Aebutius in dessen Rechtshandel mit A. Cae-
eina (Cic. Caec. 34ff.), bekleidete die Praetur (Val.

60 Max. VII 7, 5), vielleicht im vorhergehenden Jahre
zugleich mit seinem spateren Collegen im Consu-
lat. Zu dieser Wurde gelangte er, nachdem er
einer Anklage wegen Amtserschleichung gliicklich
entgangen war (Dio XXXVI 38, 3; vgl. Sail. hist.
IV 61 Kr. = IV 81 Maur.). mit M'. Acilius Glabrio
im J. 687 = 67 (CIL IX 390. Chronogr. Idat.
Chron. Pasch. Ascon. Cornel, p. 50. 61. Dio XXXVI
12, 1. Cassiod.). An der Spitze der Optimaten

1377 Calpumius Calpumius 1378

widersetzte er sich mit grOsstem Eifer der Ro-
gation des Gabinius fiber die Verleihung des Com-
mandos gegen die Seer&uber an Pompeius, so dass

er in pers&nliche Gefahr geriet (Dio XXXVI 24, 3.

Plut. Pomp. 25, 4); als er nach der Annahme des

Gesetzes seiner Ausfuhrung Schwierigkeiten in

den Weg legte, vermochte ihn nur Pompeius selbst

vor der Amtsentsetzung zu schiitzen, welche dessen
Anhiinger forderten (Dio XXXVI 37, 2. Plut.

Pomp. 27, 2). Ebenso brachte ihn sein Wider-
stand gegen die Antrage des Tribunen C. Cor-

nelius in ernste Gefahr (Dio XXXVI 39, 3. Ascon.

p. 51. 67); dieser Streit fiihrte zu der nach ihm
benannten lex Calpurnia de ambitu (Dio XXXVI
38, 1. Ascon. Cornel, p. 50f. 61. 67; tog. cand.

p. 79). Ferner vereitelte Piso wahrend seines

Consulats die Wahl des M. Lollius Palicanus fur

das nachste Jahr (Val. Mas. Ill 8, -3), Wahrend
der beiden folgenden Jahre verwaltete er das nar-

bonensische Gallien (Dio XXXVI 37, 2. Cic. ad
Att. I 1, 2) und unterdriickte unbedeutende Er-

hebungsversuche bei den Allobrogern (Cic. ad Att.

I 13, 2). 691 = 63 wurde er auf Caesars Ver-

anlassung wegen Erpressung und Hinrichtung eines

Transpadaners angeklagt (Sail. Cat. 49, 2), von
Cicero verteidigt und freigesprochen (Cic. Flacc. 98).

Aus Rache suchte er diesen zu iiberreden, gegen
Caesar wegen seiner Beziehungen zu den Cati-

linariern vorzugehen (Sail. Plut. Caes. 7, 2). Er
nahm an der Debatte iiber deren Bestrafung teil

(Cic. ad Att. XII 21, 1), zeugte gegen Cethegus
(Plut. Cic. 19, 1) und billigte das Verfahren des

Consuls (Cic. Phil. II 12). Im J. 693 = 61 ausserte

sich Cicero mit Missvergniigen dariiber, dass Piso,

nicht er selbst im Senate zuerst befragt wurde (ad

Att. 1 13, 2). Spater sollte C. zwischen Caesar und
Bibulus vermitteln (ebd. 17, 11) und hatte An-
griffe von seiten des Clodius zu erfahren (ebd.

14, 5). Da er nicht weiter erwahnt wird, ist er

wohl um diese Zeit gestorben. Er wird als Redner
von Cicero (Brut. 239) nicht ungiinstig beurteilt.

64) C. Calpumius Piso. Ein Historiker dieses

Namens wird von Plut. Mar. 45, 8 fur den Tod
des Marius angeffihrt, und Dionys. I 7? 3 nennt
unter den r&mischen Geschichtschreibern Kal-
xovQviot in der Mehrzahl. Vielleicht hat ein

jiingerer Geschlechtsgenosse, etwa der Consul von
687 = 67 (Nr. 63) das Werk des alteren Annalisten

fortgesetzt. [Miinzer.]

65) C. Calpumius Piso. a) Name. C. Calpumius
Piso Acta Arvalium. Dio LIX 8, 7. Zonar. XI 5;

C. Piso Tac. ann. XIV 65 und sonst. Suet. Cal.

25; Piso Calpumius Schol. Iuv.; [PJiso CIL
III Suppl. 12794, Piso sonst bei den Schrift-

stellern.

b) Leben. Piso heiratete Livia (Dio nennt sie

Cornelia) Orestilla. Obwobl Caligula selbst den
Hochzeitsfeierlichkeiten beigewohnt hatte, ent-

ffihrte er Orestilla im J. 37 (nach Dio) ihrem
Gatten, verstiess sie jedoch nach wenigen Tagen
und verbannte beide zwei Jahre spater, weil sie

den Umgang mit einander wieder aufgenommen
hatten (Suet. Cal. 25. Dio LIX 8, 7. 8. Zonar.

XI 5. Schol. Iuv. V 109). Die Nachricht Dios,

dass Piso schon zwei Monate nach der Entfiih-

rung Orestillas verbannt wurde, wird durch die

Arvalacten als unrichtig erwiesen. Diesen zu-

folge wurde Piso im Mai 38 in das Collegium

Pauly-Wissowa III

der fratres Arvales cooptiert (CIL VI 2028) und
erscheint als anwesend in den J. 38 und 40 (CIL
VI 2028. 2030. Ephem. epigr. VIII p. 324). Er
wurde demnach wahrscheinlich Ende des J. 40
verbannt. Claudius gestattete ihm die Rilckkehr

(Schol. Iuv. V 109), vermutlich sehr bald nach
seinem Regierungsantritt (41). In einem nicht

nahor bestimmbaren Jahre zwischen 43 und 48
war Piso wieder im Arvalcollegium anwesend (CIL
VI 2032). Unter Claudius bekleidete er den Con-
sulat als suffectus in unbestimmten Jahre (Paneg.

in Pis. 68—71. Schol. Iuv. V 109) und verwaltete

als Statthalter die Provinz Dalmatien (CIL HI
Suppl. 12794, wohl mit Recht auf C. Piso be-

zogen). Nach dem Consulat erlangte er durch
die miitterliche Erbschaft grossen Reichtum (Schol.

Iuv. V 109). Seit dem J. 57 befand er sich wieder
in Rom; die Arvalacten der J. 57, 58, 59, 60
und 63, sowie eines unbestimmten Jahres unter

Nero (vor 65) nennen ihn als anwesend (CIL VI
2039—2043. 2048). Im J. 62 klagte Romanus
den Seneca vor Nero an als Genossen Pisos, wor-

auf Seneca mit der gleichen Beschuldigung er-

wiederte, schon damals empfand demnach Nero
Verdacht gegen Piso. Diesen selbst beflel auf

die Kunde von den Vorgangen am Hofe Angst,

und so keimte damals die VerschwOrung, die den
Sturz Neros und Pisos Erhebung auf den Kaiser-

thron zum Zwecke hatte (Tac. ann. XIV 65; ebd.

XV 48 setzt Tacitus den Beginn der VerschwOrung
in das J. 65, doch vgl. Nipperdey-Andresen
II 5 zu der Stelle). Die Zahl der Verschworenen
war gross; gross aber auch die Unentschlossen-

heit, mit der sie Plane zur Ausfuhrung ihres Vor-

habens fassten und wieder verwarfen. Endlich
beschlossen sie, am 19. April 65 bei den Ludi
Ceriales Nero im Circus zu tOten und hierauf Piso

ins Lager zu tragen (Plinius Bericht, dass diesen

Antonia, die Tochter des Claudius, begleiten sollte,

bezweifelt Tacitus XV 53). Jedoch am Tage des

geplanten Mordes wurde das Complott Nero ver-

raten. Piso starb durch Offnen der Adem (Tac.

ann. XV 48—59; die VerschwOrung des Piso

wird ausserdem erwahnt Suet. Nero 36 ; vit. Luc.

p. 51 ed. Reiff. Hist. Aug. Pesc. Niger 9, 2; Clod.

Alb. 12, 10).

c) Familie. Piso gehOrte selbst dem hOchsten

Adel an und war durch seinen Vater mit vielen

Familien der rOmischen Aristokratie verwandt
(Tac. ann. XV 48. Paneg. in Pis. 2—4. 15ff.).

Wer allerdings sein Vater war, ist nicht iiber-

liefert. Sein Sohn wird coiisobrinm des L. Piso

cos. 57 (Nr. 79) genannt (Tac. hist. IV 49), aber

dessen Bruder oder auch dessen Vetter, also der

Sohn des M. Piso (Nr. 85), kann C. Piso nicht

gewesen sein. Er durfte demnach der Nachkom-
menschaft des L. Piso augur (Nr. 74) oder des

L. Piso pontifex (Nr. 99) angehort haben. Seine

erste Gemahlin hiess Livia Orestilla (s. o.), seine

zweite, die er dem Domitius Silus entmhrt hatte,

Atria Galla (Tac. ann. XV 59). Sein Sohn war
Calpumius Galerianus (Nr. 46).

d) Ausseres und Charakter. Piso war eine

glanzende Erscheinung. Schon sein Ausseres war
stattlich und einnehmend (Tac. ann. XV 48. Paneg.

in Pis. 100—105). Hoflichkeit (Tac. ann. XV 48.

Paneg. 112—132), Treue, Freimut, Neidlosigkeit

werden an ihm geriihmt (Paneg. 106—108). Seine

44
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Beredsamkeit tibte er als Sachwalter und im Senate seine zerriitteten Vermogensverhiiltnisse den Be-
(lac. a. a. 0. Paneg. 25—67). Berfihmt war die volutionaren in die Arme getrieben; er erscheint
Dankrede die er nach der Erlangung des Con- neben Catilina als das Haupt der ersten Verschwfi-
sulates an Claudius richtete (Paneg. 68-71). Viel- rung Ende 688 = 66 und Anfang des folgenden
seitig waren seme sonstigen Gaben. Er sang in Jahres (Cic. Sull. 67; Mur. 81. Ascon. Cornel
tragisehem Costume (Tac. ann. XV 65. Schol. p. 58; tog. cand. p. 74. 82. 83. Dio XXXVI 44
Iuv. V 109) declamierte (Paneg. 84-96), dichtete 4. 5). Sobald der entscheidende Sehlag in Eom
<
P*"e

r.f-

163-165), spielte die Lyra (Paneg. 166 gefallen ware, sollte Piso sich der beiden spani-

• IK .

Er_waT eln guter Fechter und ausge- schen Provinzen versichern (Sail.). Nach dem
zeichnet im Ball- und Brettspiel (Paneg. 178-208. 10 Scheitern dieser Anschlage wagte derSenat nicht,
bcnol. luv. V 109). All diese Eigenschaften hatten ihn zu bestrafen, sondern entfernte ihn unter einem
hingereicht, um seme Popularitat zu begriinden. ehrenvollen Vorwande, indem er ihn auf Antrag
Diese wurde noch gesteigert durch seine Erei- des Crassus als Quaestor pro praetore nach Hispania
gebigkeit, mit welcher er Diirftige unterstfitzte ulterior entsandte (Grabschrift des Piso CIL I
und alle Jahre einigen Leuten aus der Plebs.zur 598 = VI 1276. Sail. 19, 1. 21, 8. Suet Caes 9
Eitterwurde verhalf (Schol. Iuv. V 109. Tac. ann. Ascon. Dio). Er bedrilckte die Provincialen sehrAV 48). JNamenthch die Dichter erfreuten sich hart und wurde deshalb bei einer Meuterei von
seiner Gunst. Um die Aufnahme in sein Haus zu seinen eingeborenen Eeitern erschlagen (Sail Ascon
erlangen verfasste ein unbekannter Poet (Cal- Dio XXXVI 45, 1), Anfang oder Mitte 690 = 64
purnius Siculus?, s. unten S. 1404f.) zu seinem 20 (Cic. tog. cand. bei Ascon. p. 83). Vielleicht warKunme den Panegyrtcus in Pisonem, und noch er nur ein Werkzeug in den Handen des Caesar
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Semem Tode erinnerten sich Martial und Crassus gewesen, daher schrieb das Geriicht
{

iinV'j r, u^J. 8
- 9) und Iuvenal (V 108 dem gemeinsamen Gegner Pompeius die Schuld— 110) der Zeit, da die atrm Pvsonum cum stem- an dem Morde zu (Sail. Suet. Ascon.). Aller Wahr-

mate toto den Dichtern offen standen. Piso ist scheinlichkeit nach ist diesem Piso die eine von
wahrscheinlich auch unter Meliboeus gemeint, den zwei zusammengehorigen Ehrenbasen in Oropos
1 Calpurnius Siculus in zwei Eklogen (I und gesetzt (IGS I 268), die andere seiner sonst nicht
IV) als seinen vornehmen Gonner feiert (vgl. bekannten Gemahlin Popillia Paulla (ebd 305)Haupt Opuscula I 392 und unten S. 1404). Ist 70) Cn. Calpurnius Piso. a) Name. Cn Cal-
diese Meinung begrundet, so lasst sich vielleicht 30 purnius On. f. Piso Dio index 1 LV- Cn Piso
auch sehliessen, dass die beiden von Hag en Cn. f. Mfinzen; Cn. Piso Fru(gi) f. Mfinze bei
geiundenen Bucolica, die Nero verherrlichen und Bab el on I 306 nr. 37; On. Calpurnius Piso

wl e
,

ln
T
nd

.

m
T
dieAeit vor 65 Seh0ren (

Riese CIL X 924 -
1)10 Lyn 15, 9; Cn. Piso Monum.

Anthol. Latina II 180f. Bahrens PLM III 60f.), Ancyr. 3, 28. CIL I 747. V 8112 83 VI 7461
von Piso der jaselbst dichtete, verfasstsind. Das IX 5308. Strab. II 130. Senec. dial. HI 18

3'

zweite Gedicht beginnt namlich mit denselben Plin. n. h. XI 187. Tac. ann. I 13 u 0 Suet
Worten, die Calpurnius Siculus im Beginn der Tib. 52; Calig. 2; Vitcll. 2. Dio LV 8 1 LVII
vierten Ekloge dem Meliboeus in den Mund legt. 20, 2. LIX 20, 7; Calpurnius Piso Dionys. Hal.
l»ie Zeitbestimmung wird durch I 38ff. gegeben, I 3, 4; sonst Piso.
wo Neros Eecitation seiner /miosis Troiae fiber- 40 b) Leben. Triumvir a(ere) a(rgento) afuro)
schwenglich gepriesen wird; diese war bereits im f(lando) f(eriundo) unter Augustus (Mfinzen bei
J. 64 vollendet (Tac. ann. XV 39. Suet. Nero 38. Babelon I 306f. nr. 36-40) um das J. 729 =
7t
10
v Jfr - j

3
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nnd nach dem Brande Roms 25 v - Chr - (Tg>- Tac- ann. Ill 16). Consul ordi-
(JuU t>4) wird sich he.ro gehutet haben, sie vor- narius im J. 747 = 7 v. Chr. mit Ti Claudius
zutragem Dass Nero in den Bucolica gefeiert Nero, dem spateren Kaiser, der damals zum zwei-
wird spncht kemeswegs gegen Pisos Autorschaft; tenraal Consul war (vgl. die oben angefuhrten
vor der Verschworung mussen die Beziehungen des Nachweise). Er veranstaltete damals mit dem
iUisers zu Piso wemgstens ausserlich intime ge- jungen C. Caesar Spiele zu Ehren des Augustus
wesen sem (vgl. Tac. ann. XV 52). Bei so vielen (Dio LV 8, 3. CIL VI 385; vgl. Suppl. 30751)
Vorzugen Pisos fehlten jedoch auch Fehler nicht, 50 Statthalter von Hispania (citerior) unter Augustus
Leichtsinn, fibermassige Prachtliebe und Schwel- soli er die Provinz ambitiose avaregue vemaltet
gerei (Tac. ann. XV 48. Schol. Iuv. V 109). Seine haben (Tac. ann. IH 12. 13). Proconsul von Africa
Haltung wahrend der VerschwOrung lasst ent- vor dem J. 15 n. Chr. (Strab. II 130. Senec. dial,
schlossene Thatkraft vermissen. Vgl. fiber ihn im m 19, 3). In diesem sowie in dem folgenden
allgememen Priedlander S.-G. 16 249. III« 440f. Jahre (16) war er im Senate in Eom, wo er seinem

M>) C. Calpurmus Piso, Consul ordinarius im Freimute ofter Ausdruck gab (Tac ann 1 74 79
J. Ill n. Chr. mit M. Vettius Bolanus (Prae- H 35. Dio LVn 15, 9). Im J. 17 ernannte ihn

?«Z
n^ Gentilicium nur CIL VI 222. Xn Tiberius zum Statthalter Syriens, zur selben Zeit

1840. XIV 3437, sonst Piso); vgl. Calpurnius als Germanicus mit einem ausserordentlichen, der

cTV
r
n ,n i

- t,
60 Gewalt der kaiserlichen Legaten fiberlegenen Com-

bj) L. (Calpurnius) Piso, genannt in den In- mando im Orient betraut wurde. Die Absicht
schnften semes Procurators (CIL VI 9831) und des Kaisers war wahrscheinlich, der Uberschrei-
sem

c
e« Freigelassenen (VI 14203). [Groag.] tung seiner Eechte, wie sie Germanicus liebte,

. 1 ^n- calpurnius Piso, Officier im zweiten durch die Entsendung eines Mannes von unab-
punischen Knege, von Mago geschlagen (Front. hangiger Gesinnung Schranken zu setzen. Doch
strat. ill o, 5).

. teging er einen verhiingnisvollen Fehler, dass er
b»J On. Calpurnius Piso Cn. f. war ein Mann (auf Veranlassung des Senates?, vgl. Tac ann

von nicht gennger Begabung, wurde aber durch IH 12) gerade Piso wahlte, bei dem die Unbeug-

1381 Calpurnius Calpurnius 1382

samkeit in starren Trotz und Hochmut ausartete,

und der sich berufen ffihlte, von Anfang an eine

feindselige Stellung gegen Germanicus einzuneh-

men. Dazu kam noch die nicht geringere Hoffahrt

seiner Gemahlin Plancina, die, vielleicht von Liyia

aufgestachelt, gegen Germanicus Gattin Agrippina

intriguierte. Im J. 18 begab sich Piso in seine

Provinz. Er erwarb sich in derselben durch Frei-

gebigkeit und Nachsicht so sehr die Zuneigung

der Soldaten, dass er Vater der Legionen genannt 1

wurde. Germanicus Befehl, einen Teil der Legio-

nen nach Armenien zu senden, liess Piso ausser

acht. In Cyrrus traf er dann mit dem Prinzen

zusammen, dessen Umgebung im Anfachen der

Feindschaft nicht mfissig war. Die Unterredung der

heiden Manner hatte nur den Erfolg, dass sie mit

offenktmdigem Hasse von einander schieden. Bei-

derseitige Krankungen folgten. Am schwersten

musste es jedoch Germanicus empflnden, dass er

nach seiner Eiickkehr aus Ag}'pten (im J. 19) alle 5

seine Verordnungen aufgehoben oder ins Gegen-

teil umgewandelt fand. Er liess Piso seine Ent-

Tiistung derart ffihlen, dass dieser Syrien zu ver-

lassen beschloss. Jedoch die Kunde von seines

• Feindes Erkrankung hielt ihn zuriick. Germanicus

vrar, sicherlich grundlos, tiberzeugt, dass ihn Piso

vergiftet habe. Er kundigte diesem ftSrmlich die

Freundschaft auf und befahl ihm vielleicht auch,

die Provinz zu verlassen, was Piso denn auch

-that. Bald darauf (10. October 19) starb Ger-S

manicus, nachdem er seine Freunde zur Eache

aufgefordert hatte. Die Nachricht von seinem

Tode erreichte Piso bei der Insel Kos; weder er

noch Plancina legten sich den Zwang auf, ihre

Freude zu verbergen. Gegen den Eat seines Sohnes

Harcus beschloss Piso, in seine ihm, wie er glaubte,

widerrechtlich genommene Provinz zuriickzukeh-

ren, deren Verwaltung Cn. Sentius Saturninus, einer

von Germanicus Legaten, fibernommen hatte. Er
sandte einen Brief an den Kaiser voll Anklagen

gegen den Toten und setzte gleichzeitig mit einer

eilig gesammelten Mannschaft, die durch Hfilfs-

truppen der kiHkischen Ffirsten verstarkt wurde,

aufs Festland fiber. An der kilikischen Kfiste

hesetzte er das Castell Celenderis, wurde jedoch

von dem Heere des Sentius vor den Thoren der

Festung geschlagen und zum Aufgeben des Wider-

standes sowie zum definitiven Verlassen der Provinz

genOtigt. Durch Asia und Achaia reiste er nun

(im J. 20) zu Drusus, Tiberius Sohn, der in Illy-

ricum weilte, fand diesen jedoch sehr zurfick-

haltend. Er begab sich hierauf nach Eom, wo
schon am Tage nach seiner Ankunft die Freunde

des Germanicus zunachst vor dem Kaiser mit der

Anklage gegen Piso hervortraten. Tiberius iiber-

liess jedoch die Entscheidung des Processes dem
Senat. Pisos Verteidigung fibernahmen M'. Aemi-

lius Lepidus, L. Calpurnius Piso (sein Bruder)

und Livineius Eegulus; die Anklage wurde ver-

.treten durch Fulcinius Trio, der Pisos Verwaltung

von Spanien angriff, und durch Q. Servaeus, Q.

Veranius nnd P. Vitellius, die ihn der Misswirt-

schaft im Heere, der Ve.rfolgung von Germanicus

Begle^tern, der Vergiftung dieses Prinzen selbst

und der Anwendung von Waffengewalt gegen den

Staat beschuldigten. Den Vorwurf der Vergiftung

zu widerlegen, wurde Piso nicht schwer. Aber

der Kampf mit Sentius war ein Staatsverbrechen,

das ihm Tiberius nicht verzeihen konnte; der

Senat war ihm unfreundlich gesinnt, das Volk

verfolgte ihn mit seinem Hasse. Da gleichzeitig

Plancina ihre Sache von der seinigen zu trennen

begann, gab sich Piso verloren und durchschnitt

sich die Kehle mit dem Schwerte. Vorher hatte

er noch einen Brief an Tiberius verfasst, in wel-

chem er seine Unschuld und Treue beteuerte und

den Kaiser beschwor, in Erinnerung an seine funf-

undvierzigjahrige Thatigkeit in seinem und des

Augustus Dienste seine unschuldigen SOhne zu

beschfitzen. Im Senate beantragte Aurelius Cotta,

Pisos Namen aus den Fasten zu tilgen, was je-

doch Tiberius nicht zuliess. Trotzdem ist sein

Name auf der Inschrift CIL VI 385 (vgl. Suppl.

30751) eradiert. Tac. ann. II 43. 55-^8. 69—82.
TTT 7—18 (wo die sonst unvergleichliche Darstel-

lung an dem Widerspruche krankt, dass der Autor

den Tod seines Helden Germanicus .in tragische

) Beleuchtung rficken will und doch an die Schuld

des, ihm fibrigens durchaus nicht unsympathischen,

Piso nicht zu glauben vermag; bei den Spateren

ist natfirlich die Vergiftung eine feststehende That-

sache geworden). Suet. Tib. 52 ;
Calig. 2.3; Vitell. 2.

Dio LVII 18, 9. 10 = Zonar. XI 2. Plin. n. h. XI
187. Joseph, ant. Iud. XVm 54. Veil. II 130, 3;

vgl. Schiller Geschichte der rOm. Kaiserzeit I

272ff. Eanke Weltgeschichte III 1, 65f. 2, 298f.

Liebenam Jahrb. f. Philol. 1891, 865ff.

) c) Familie. Piso war der Sohn des Cn. Calpur-

nius Piso Frugi Nr. 95 cos. 731 = 23 v. Chr. (Tac.

ann. II 43), der Bruder des L. Piso augur (Nr. 74).

Seine Gemahlin war Munatia Plancina (Tac. ann.

n 43 und sonst), beider SOhne Cn. sp&ter L. Piso

(Nr. 76) und M. Piso (Nr. 85), vgl. die Stammtafel.

d) Charakter. Piso hatte von seinem Vater

den unbeugsamen Starrsinn ererbt. Gehorsam war

seinem Charakter fremd. Sein und seiner Ge-

mahlin Adel machten ihn so hochmfitig, dass er

)nur noch dem Tiberius wich, wahrend er dessen

Sonne missachtete (Tac. ann. H 43). Eine Anek-

dote von seiner rficksichtslosen Harte erzahlt Se-

neca (dial. HI 18, 3—6. 19, 3) mit Bezug auf

seinefi Proconsulat in Africa. Doch war er auch von

vielen Fehlern frei (Senec. a. a. O.), und Augustus

soil ihn (nach anderen jedoch den L. Arruntius)

als derHerrschaft nicht unwiirdig bezeichnet haben

(Tac. ann. I 13). Bezfiglich der Hypothese von

Michaelis, der diesen Piso fur den maior iu-

Ovenum in der Ars poetica des Horaz halt, vgl.

u S 1399.

71) Cn. Calpurnius Piso, frfiherer Name des

Consuls im J. 27 n. Chr. L. Calpurnius Piso, s. d.

(Nr. 76).

72) Cn. Calpurnius Piso, CIAm 602, s. bei

C. Calpurnius Piso Frugi (Nr. 94). [Groag.]

73) L. Calpurnius Piso, Consul mit M. Po-

pillius Laenas 615 = 139 (Chronogr. Idat. Chron.

Pasch.). Cassiodor nennt ihn Cn. Piso, dagegen

0 Val. Max. (Iul. Paris.) I 3, 3 L. Calpurnitis, und

dass dieser Vomame der richtige ist, hatEitschl

(Opusc. V 117f.) durch Vergleich mit Maccab. I

15, 16 erwiesen (angenommen z. B. vonMomm-
sen Herm. IX 281f.). Viereck (Genethliacon

Gottingense 60ff.) suchte zu zeigen, dass dieser

Consul es ist, der einen Grenzstreit zwischen zwei

kretischen Gemeinden auf Senatsbeschluss ent-

schied (CIG n add. 2561b); er ware demnach



Sohn eines Lucius gewesen. Indes bleibt die
Moglichkeit, dass es sich um den Consul von 621
= 133 handelt (Nr. 96; vgl. Klein Verwaltungs-
beamte I 50), immer noch offen. [Miinzer.]

74) L. Calpurnius Piso augur, a) Name. L.
Piso augur GIL V 3257 (die priesterliche Wurde
wurde wohl zur Unterscheidung von seinem Zeit-

genossen L. Piso pontifex [Nr. 99] seinem Namen'
hinzugefiigt); L. Calpurnius On. f. Piso Dio
index 1. LV; L. Piso CIL 12 p. 69 Fasti min.
XLU; p. 70 Fasti Arval. VI 8738. CIG II 2943.
Tac. ann. II 34. Ill 11; Calpurnius Piso Tac.
ann. IV 21. Vgl. Nr. 99.

b) Leben. Sohn des Cn. Piso Frugi cos. 731
= 23 v. Chr. (Nr. 95), Bruder des Cn. Piso cos.

747 = 7 v. Chr. (Nr. 70). Augur (CIL V 3257).
Consul ordinarius im J. 753 = 1 v. Chr. mit Cossus
Cornelius Lentulus (s. die oben angefuhrten Stel-
len). Im J. 16 n. Chr. hielt er im Senate eine
heftige Eede gegen das tlberhandnehmen dcr Amts-
erschleichung, Bestechlichkeit und Angeberei und
erklarte, er sei entschlossen , Rom zu verlassen.
Doch bestimmten ihn Tiberius besanftigendes Zu-
reden und die Bitten seiner Verwandten zu bleiben.
Bald darauf belangte Piso die Urgulania, die
machtige Freundin der KaiserinMutter Livia, bei
Gericht und gab, obwohl sich Livia persOnlich
beleidigt fiihlte und Tiberius selbst sich anschickte,
Urgulania Beistand zu leisten, nicht nach, bis
seine Anspriiche befriedigt waren (Tac. ann. II 34.

:

IV 21). Im J. 20 flbernahm er mit anderen die
Verteidigung seines Bruders Cn. Piso (Tac. ann.
Ill 11). Im J. 24 wurde er von Q. Granius der
Majestatsverletzung beschuldigt, starb jedoch, be-
vor es zur Verhandlung vor dem Senate kam (Tac.
ann. IV 21). Piso war ein Mann von leidenschaft-
lichem Charakter, dessen Unabhangigkeitssinn keine
Riicksicht kannte. Daher sind auch die Stellen Tac.
ann. II 32. HI 68, in denen von einem L. Piso
auf Tiberius Beifall berechnete Ausserungen im
Senate berichtet werden, nicht auf ihn, sondern
vielleicht auf L. Piso (Nr. 75) zu beziehen. Die
Notigung, in jenen Senatssitzungen zu reden, schloss
noch nicht den Zwang ein, in dieser Weise zu
reden (gegen Nipperdey- Andresen 19 zu
II 32).

75) L. (Calpurnius) Piso, Statthalter von Hi-
spania citerior (daher Consular), wurde als solcher
im J. 25 n. Chr. von einem Landmanne aus dem
Stamme der Termestiner ermordet. Die Veran-
lassung soli seine Harte bei der Eintreibung unter-
schlagener Offentlicher Gelder gewesen sein (Tac.
ann. IV 45). Er ist wohl mit dem L. Piso iden-
tisch, der in den J. 16 und 22 n. Chr. sein Votum
im Senate dem Tiberius zu Gefallen abgab (Tac.
ann. II 32. Ill 68), da an die beiden gleichnami-
gen PersOnlichkeiten dieser Zeit, L. Piso pontifex
(Nr. 99) und L. Piso augur (Nr. 73), nicht zu
denken ist (s. d.). Er war vernmtlich der altere
Sohn des L. Piso pontifex (vgl. Mommsen Ephem. i

epigr. I p. 145). Ist diese Annahme begrundet,
so ist er der maior iuvenum, den Horaz in dem
Buche de arte poetica anredet nnd als selbst dich-
terisch thatig bezeichnet (v. 128—130. 153. 154.
366—369. 385—390).

76) L. Calpurnius Piso. a) Name. Er hiess
urspriinglich On. Piso, musste aber nach der Ver-
urteilung seines Vaters (s. u.) im J. 20 n. Chr.

sein Praenomen in Lucius umandern (Tac. ann.
Ill 16. 17). So heisst er nachher L. Calpurnius
Piso (CIL II 2633. V 4919. VI 251); L. Calpur . .

.

(CIL 12 p. 71 Fasti Arval.); L. Calpurnius (tab.

cer. Pompeiana 2. Tac. ann. IV 62); L. Piso (CIL
V 4920. Plin. epist. Ill 7, 12. Dio LIX 20, 7),
sonst Piso.

b) Leben. Er war der altere Sohn des Cn.
Piso (Nr. 70) und der Munatia Plancina (Tac-

0 ann. Ill 16. Dio LIX 20, 7). Wahrend sein Vater
als Statthalter Syriens im Orient weilte (18

—

19 n. Chr.), befand er sich in Rom, war dem-
nach an den Schicksalen des Vaters unbeteiligt.
Dies hob derselbe auch in dem Schreiben hervor,
das er vor seinem Selbstmord an Tiberius richtete

(Tac. ann. Ill 16). Doch musste Piso jetzt seinen:

Vornamen wechseln (Tac. ann. HI 17). Consul,
ordinarius im J. 27 n. Chr. mit M. Licinius Cras-
sus Frugi (die Belegstellen s. o.). Praefectus urbi

) im J. 36 und 37 (Joseph, ant. Iud. XVIII 169.
235; Josephus nennt ihn nur Ileiowv, doch kann
kein anderer als L. Piso gemeint sein). In dieser

Stellung empflng er von Caligula die Nachricht
vom Tode des Tiberius und vom Regierungsantritt
des neuen Herrschers (Joseph, ant. Iud. XVHI

.

235). Im J. 39 war Piso Proconsul von Africa.

Nach Dios Bericht (LIX 20, 7) entzog ihm der
Kaiser aus Furcht vor seinem hochstrebenden
Sinn den Befehl uber das in Africa garnisonie-

1 rende Heer, der einem selbstandigen Legaten an-
vertraut wurde. Denselben Vorgang bezieht je-

doch Tacitus (hist. IV 48) auf den Proconsulat
des M. Iunius Silanus. Dies durfte auch das
richtige, und der Widerspruch so zu erklaren sein,

dass Piso der Nachfolger des Silanus und der
erste Proconsul ohne militarisches Commando war
(Marquardt R0m. Staatsveiw. 12 467f.). Er
war der Vater des L. Piso cos. 57 (Nr. 79) und
erreichte ein so hohes Alter, dass er schliesslich

alle uberlebte, die sich wahrend seines Consulats-
jahres im Senate befunden hatten, Plin. epist.

Ill 7, 12. Dass in dieser Pliniusstelle unser L.
Piso gemeint ist, hat Klebs Prosopogr. I 284
nr. 238 iiberzeugend dargelegt. Zu seinen Aus-
fiihrungen ware noch hinzuzufugen, dass die Be-
zeichnung des Suetonius Paulinus, Consuls 41 oder
42 n. Chr., als retustissimus consularium im
J. 69 (Tac. hist. II 37) durchaus nicht beweist,
dass L. Piso damals nicht mehr lebte. Denn auch
C. Cassius Longinus, Consul im J. 30, also fruher
als Paulinus, war, wie wir bestimmt wissen, da-
mals noch am Leben; er befand sich allerdings
als Verbannter in Sardinien (Pompon. Dig. I 2,

52). Man muss demnach annehmen, dass Tacitus
an jener Stelle nur die fur die Kaiserwahl in Be-
tracht kommenden Consulare im Auge hat. Zu
diesen konnte man Piso wegen seines hohen Alters
gewiss nicht rechnen. Piso wird ubrigens auch
den C. Cassius, der unter Vespasian starb (Pom-
ponius a. a. O.), uberlebt haben, da sich dieser
im J. 27 im Senate in Rom befunden haben durfte
und sonst Plinius den Cassius und nicht den Piso
als Beleg fur die Kurzlebigkeit der meisten und die

Langlebigkeit weniger Menschen angefuhrt hatte.

77) L. Calpurnius Piso wird in der friihesten

Kaiserzeit von den Pergamenern als Wohlthater
ihrer Stadt geehrt (F r an k e 1 Inschriften von Perga-
mon II 425). Wohl der namliche ist der L. Cal-
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purnius Piso, dem die Stadt Stratonicea in Karien

als ihrem Patron und Wohlthater eine Ehren-

inschrift setzte (Bull. hell. V 1881, 183 nr. 5).

Er durfte Proconsul von Asia gewesen sein, doch

ist vorlaufig nicht zu entscheiden, mit welchem
der sonst bekannten gleichnamigen Manner dieser

Zeit er zu identiflcieren ist.

78) L. Calpurnius Piso prfaetor) aerfariij mit

M. Salluius (zwischen 23 v. und 44 n. Chr.; vgl.

Mommsen St.-R. W 5581), CIL VI 1265. Die 10 S. 1375.

Athen neben M. Licinius M. f. Frugi durcb eine

Statue geehrt (CIA III 607. 608). Mommsen
hat gezeigt, dass bei diesen beiden Mannern ent-

weder an L. Piso pontifex (Nr. 99) und dessen

mutmasslichen Sohn M. Licinius Crassus Frugi

cos. 27 n. Chr. oder an L. Piso cos. 57 n. Chr.

(Nr. 79) und den Bruder von dessen Gemahlin
M. Licinius Crassus Frugi cos. 64 zu denken ist

(Ephem. epigr. I p. 150); vgl. die Stammtafel

Personlichkeit ist nicht naher zu bestimmen.

79) L. Calpurnius Piso. a) Name. L. Cal-

purnius L. f. Piso oder L. Piso L. f. in den

Arvalacten (L. f. wird hier seinem Namen wohl
^ur Unterscheidung von seinem Vater beigefiigt)

;

L. Calpurnius Piso CIL VI 845. X 5204; tab.

cer. Pompeiana 28; L. Calpurnius tab. cer. Pomp.
23—27. 30; L. Calp[ur]nius ... CIL VI 853;

L. Piso CIL VI 1445. Front, de aqu. 102. Tac,

81) L. Calpurnius L. f. Piso, Duumvir von

Pola mit L. Cassius C. f. Longinus (CIL V 54).

Ein L. Calpurnius L. f. P[iso] auf einem In-

schriftfragment aus Tibur (CIL XIV 3591f.).

82) L. Calpurnius Piso, Consul ordinarius des

J. 175 n. Chr. mit P. Salvius Iulianus (der ganze
Name CIL VI 30865. X 7457). Anscheinend Bruder

des Ser. Calpurnius Scipio Orfitus (Nr. 116), s. d.

83) L. (Calpurnius) Piso auf Inschriften von

ann. TTTT 28 und sonst; Piso Plin. epist. ni 7, 12. 20 Freigelassenen und Sclaven (CIL VI 5458. 9246)

b) Leben. Sohn des L. Piso cos. 27 n. Chr,

(Nr. 76, s. d.). Pontifex (wenn sich namlich die

Inschrift CIL VI 1445, wie wahrscheinlich, auf

ihn bezieht). Frater Arvalis : er begegnet in den

Arvalacten der J. 57, 58, 59, 60, 63; im J. 59

war er Magister des Collegiums (CIL VI 2039.

2041. 2042. 2043). Im J. 56 stellte er als de-

•signierter Consul einen Antrag im Senate (Tac.

ann. Xffl 28). Consul ordinarius im J. 57 mit

Ein L. Calpurnius duom
Apollonius CIL VI 6001.

84) M. Calpurnius Piso

Pisonum libert(usj

[Groag.]

M. P u p i u s Piso.

[Miinzer.]

jiingerer Sohn des

Munatia Plancina.
85) M. (Calpurnius) Piso,

Cn. Piso (Nr. 70) und der

Senator (vgl. Tac. ann. Ill 17 extita dignitate),

begleitete in noch jugendlichem Alter (vgl. Tac.

ann. n 78. Ill 8. 16. 17) seinen Vater, wahr-

Kaiser Nero II (Tac. ann. XUI 31 ; die sonstigen 30 scheinlich als Legat , nach Syrien (18 n. Chr,

Belege oben). Curator aquarum von 60—63 (Front,

de aquis 102). Im J. 62 wurde er von Nero nebst

zwei anderen Consularen mit der Regelung der

indirecten Steuern, die in das Aerar flossen, be-

auftragt (Tac. ann. XV 18). Im J. 69/70 war er

Proconsul von Africa (an der Identitiit des Pro-

consuls mit dem Consul des J. 57 hatte nie ge-

zweifelt werden sollen; vgl. Klebs Prosopogr. I

284 nr. 238). Man fiirchtete zu Beginn des J. 70

Tac. ann. II 57. Nach dem Tode des Germanicus

riet er dem Vater vergeblich, nach Rom zuriick-

zukehren, nahm jedoch nachher an dem Versuche

desselben , sich mit Waffengewalt in den Besitz

der Provinz zu setzen, thatigen Anteil (Tac. ann.

II 76. 78). Im J. 20 sandte ihn der Vater nach

Rom voraus, um Tiberius zu besanftigen. Dei-

Kaiser nahm ihn wohlwollend auf (Tac. ann. Ill 8).

In seinem letzten Schreiben an Tiberius bat Cn.

in Rom, dass er von Vespasian abgefallen sei, ohne 40 Piso diesen, seinem Sohne Schutz zu gewiihren

Grund, da Piso kein revolutionares Naturell besass

(Tac. hist. IV 38). Licinius Mucianus, der damals

die Gewalt in Rom in Handen hatte, sandte den

Centurio Papirius nach Africa, um Piso zu toten.

Dieser selbst hatte Unterredungen mit (Calpeta-

nus Rantius Quirinalis) Valerius Festus , dem
Legionslegaten, fiber deren Inhalt jedoch nichts

Sicheres bekannt wurde. Keinesfalls dachte Piso

an EmpOrung. Weder die Vorstellungen einiger

(Tac. ann. IU 16). Thatsachlich sprach ihn Ti-

berius von der Beschuldigung des Burgerkrieges

frei uad milderte die harten Strafen, die der Consul

Aurelius Cotta fur ihn beantragt hatte, indem

er ihm seine Wiirde und sein vaterliches Erbteil

beliess (Tac. ann. Ill 17. 18). [Groag.]

86) Q. Calpurnius Piso, Sohn eines Gaius,

schlichtete als Praetor einen Grenzstreit zwischen

Sparta und Messenien (Dittenberger Syll. 240,

Flttchtlinge aus Rom, noch die sturmische Accla- 50 43 = Inschriften von Olympia 52) ;
wenige Jahre

mation des Volkes von Karthago vermochten ihn

zur Annahme der Kaiserwahl zu bewegen. Er
tadelte das Volk in einem Ausschreiben und ver-

mied es, Sffentlich zu erscheinen. Dagegen liess

er Papirius hinrichten, weil dieser zu den Mbr-

dern des Clodius Macer gehort hatte. Als die

stark entstellte Kunde von diesen Ereignissen zu

Valerius Festus gelangte, sandte derselbe Reiter

zu Pisos Totung nach Karthago. Diese drangen

spater, 619 = 135, bekleidete er das Consulat (f.

Cap. Chronogr. Idat. Chron. Pasch. Obsequ. 26.

Oros. V 6, 1. Cassiod.) und kampfte ohne Gluck

mit den Numantinern (Appian. Jb. 83).

87) L. Calpurnius Piso Caesoninus C. f. C. n.

ging wahrscheinlich durch Adoption aus der wenig

bekannten Gens Caesonia in die Calpurnia uber.

Seine Nachkommen behielten den Beinamen Cae-

soninus, scheinen dagegen den andern Frugi trotz

•in das Haus des Proconsuls und tGteten den ihnen 60 Ciceros Worten (bei Ascon. p. 2. 4) in republica-

von Baebius Massa Verratenen, Tac. hist. IV 48

—50. Plin. epist. m 7, 12. Die Gattin dieses

Piso war wahrscheinlich Licinia Magna (CIL VI

1445 f vgl. Mommsen Ephem. epigr. I p. 149 und
-die Stammtafel S. 1375). Sein Consobrinus und
Schwiegersohn war Calpurnius Galerianus (Nr. 46),

Tac. hist. IV 49.

80) T.. Calpurnius L. f. Piso, von der Stadt

nischer Zeit nicht'gefuhrt zu haben. Piso wurde

als Praetor in Hispania ulterior 600 = 154 von

den Lusitanern geschlagen (Appian. Ib. 56); als

Consul 606 = 148 (f. Cap. Chronogr. Idat. Chron.

Pasch. Obseq. 19. Cassiod.) befehligte er die Land-

armee in Africa, suchte die kleineren Stadte im

karthagischen Gebiet zu nehmen und erlitt dabei

mehrere Niederlagen (Appian. Lib. 110—112. Zo-
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nar. IX 29); vgl. Nr. 62. Wohl sein Sohn ist der
Folgende.

88) L. Calpurnius Piso Caesoninus war 642
= 112 Consul (Lex agrar. v. 29, CIL I p. 81.
Cassiod.

; Caesoniano Chronogr. ; Peona Idat.;
Udovoe Chron. Pasch.), 647 = 107 Legat des Con-
suls L. Cassius in Gallien und wurde mit diesem
von den Tigurinern geschlagen und getotet (Caes.
b. G. 1 12, 7. Oros. V 15, 23. Appian. Celt. 3).

89) L. Calpurnius Piso Caesoninus, Sohn des
Vorhergehenden und Vater des Folgenden, war
Quaestor ungefahr 654 = 100 und erhielt bedeu-
tende Summen fur Getreideankaufe tiberwiesen
(Mommsen Mtinzwesen 560 nr. 175; Tr. Blac.
II 385 nr. 192). Ausfuhriichere Nachrichten iiber
ihn gab Cicero im Anfang der Eede in Pi&on&m
(Bruchstiicke bei Ascon. p. 3. 4), wonach Piso die
Tochter eines Kaufmanns von gallischer Herkunft,
Namens Calventius, geheiratet hatte (vgl. die An-
spielungen auf diese Abstammung seines Sohnes
Cic. p. red. 13. 15; prov. cons. 7; Pis. 53. 67-
ad Q. fr. m 1, 11. Schol. Bob. p. 248). Im
Bundesgenossenkriege stand er der Waffenfabrica-
tion vor (Cic. Pis. 87).

90) L. Calpurnius Piso Caesoninus. Die Haupt-
quelle far sein Leben ist Cicero: im folgenden
abgekurzt S = Eede pro Sestio, P = in Pisonem.
Piso war Sohn von Nr. 89, Enkel von Nr. 88
(Caes. b. G. I 12, 7), Schwiegersohn eines Atilius
oder Eutilius Nudus (Penestella bei Ascon. p. 4), 3
Vetter des Catilinariers C. Cethegus (Cic. p. red!
10; de dom. 62). Zur Zeit des Bundesgenossen-
kneges grandis iam puer (P 87) bekleidete er
spater Quaestur, Aedilitat und Praetur (P 2),
letztere wahrscheinlich 693 = 61, und verwaltete
darauf eine Provinz. Wegen dort begangener Er-
pressungen wurde er von P. Clodius angcklagt,
aber freigesprochen , da er durch seine Selbst-
ermedrigung das Mitleid der Eichter erregte (Val.
Max. VIII 1, 6) und einen machtigen Biickhalt4'
an dem Consul Caesar hatte, der damals seine
Tochter Calpurnia heiratete (vgl. Nr. 126, dazu
P 59. 90. Caes. b. G. I 12, 7. Pint. Cat. min.
33, 3). Dessen Beistand verdankte er es auch,
dass er mit dem Candidaten des Pompeius A.
Gabinius zum Consul fur 696 = 58 gewahlt wurde
(f. Cap. CIL I 730. 787. Lex Furfon. CIL I 603,
2 = IX 3513, 2. Chronogr. Idat. Chron. Pasch.
Caes. b. G. I 6, 4. Ascon. Milon. p. 41. Suet.
Caes. 21. Cassiod. Plut. Caes. 14, 4; Pomp. 48, 3; 5(
Cat. min. 33, 3. Appian. b. c. II 14. Dio XXXVIII
9. 1. 13, 3 und ind.). Er hatte sich bei der Be-
werbung auch Ciceros Unterstiitzung zu verschaf-
fen gesueht, zu dem er durch die Heirat des C.
Piso (Nr. 93) mit Tullia in verwandtschaftliche
Beziehungen getreten war '(S 20: P 11; p. red
17; ad Quir. 11. Schol. Bob. p. 248), und erwies
ihm die Ehre, im Anfang seiner Amtsfiihrung bei
Senatssitzungen ihn gleich nach den Triumvirn
zu befragen (P 11; p. red. 17). Sehr bald aber 60
naherte er sich dem Clodius, indem er ihm iiberall
freies Spiel Hess (S 33f.; P 8. 23. Ascon. p. 61),
und es wurde nun eine Art Vertrag zwischen
diesem und den beiden Consuln geschlossen, dessen
Zweck die Beseitigung Ciceros war. Anfangs
hielt sich Piso noch zuriick, z. B. fehlte er in der
Senatssitzung, in welcher die Angelegenheit zur
Sprache kam, wegen Krankheit, sei es wee-en vor-

geschutzter (S 26) oder wegen wirklicher (P 13.
Dio XXXVIII 16, 6). Aber er verbot mit Gabi-
nius dem Senat, Trauer urn Cicero anzulegen (S.

32; P 17; Plane. 87; p. red. 12. 16. 31; ad Quk
13. Schol. Bob. p. 249. Plut. Cic. 31, 1. Dio
XXXVIII 16, 3); er spottete, als Pompeius den
Eedner fallen liess, sein stolzer Vers cedant arma
togae habe ihm das eingetragen (P 72ff.); er gab
den Furbittern, die Pompeius an ihn wies, eine

10 kiihl ablehnende Antwort (P 77), und als Cicero
in Begleitung seines Schwiegersohnes ihn per-
sonlich aufsuchte, gab er ihm einfach den Eat,
sich in sein Geschick zu fiigen (P 13. Plut. 31, 3
Dio XXXVIII 16, 5). Endlich erklarte er sich
in der von Clodius berufenen, entscheidenden Volks-
versammlung offen gegen ihn mit den Worten,.
er missbillige ein grausames Verfahren, namlich
das gegen die Catilinarfer geiibte (P 14ff.; p. red.
17. Dio). Von diesem Zeitpunkt an datiert der

iOfurchtbare Hass, mit welchem Cicero den Pisc-
verfolgte und dem er namentlich in den ersten
Eeden nach seiner Eiickkehr den scharfsten Aus-
druck lieh. PersOnliche Feindschaft hatte zwi-
schen beiden bis dahin nicht bestanden; nur Eigen-
nutz und Habsucht waren es, die Piso zu seiner
Stellungnahme bestimmten. Gewiss ist der Vor-
wurf ubertrieben, er habe sich an dem Eigentume
Ciceros bereichert und dessen Verbannung mit
Freud enfesten gefeiert (S 54; P 22; de domo 62 -

r
Op. red. 18). Nachdem er den Vertrag erfullt
hatte, erhielt er seinen Lohn; Clodius brachte ein
Gesetz ein, durch welches Gabinius Syrien, sein
Amtsgenosse Makedonien als Provinz erhielt (S 24f.
44. 53. 71; P 37. 57; de domo 23. 55. 60. 70;
prov. cons. 2ff. Schol. Bob. p. 271. Auct. de vir.

ill. 81, 4. Plut. Cic. 30, 1), angeblich mit ausser-
ordentlichen Vollmachten und Mitteln (P 37. 86;.
de domo 55). Bei den Streitigkeiten , die jetzt
sehr rasch zwischen den bisherigen Verbundeten

D ausbrachen, suchte Piso neutral zu bleiben (P 27;
de domo 66). Von seiner Amtsthatigkeit wird
das strenge Vorgehen gegen die Ausbreitung der
agyptischen Kulte geriihmt (von Varro bei Tertull.
apol. 6; ad nat. I 10. Arnob. II 73; vgl. Preller
Eom. Mythol. II 378), wogegen ihm von Cicero
(har. resp. 32) die Aufhebung eines kleinen alten
Heiligtums vorgeworfen wird. Ende des Jahres
ging er in seine Provinz ab (S 71; P 31),' die-

er bis in den Anfang 699 = 55 verwaltete (P 86.
) 97). Wahrend dieser Zeit lebte tiber ein Jahr der
verbanntc Cicero in Thessalonike und Dyrrhachion

;

auf Grund eigener Beobachtung entwarf er nach
der Heimkehr zunachst in der Eede fur Sestius

(94) mit wenigen Strichen ein Bild von der Miss-
wirtschaft Pisos , das er dann in der de proiin-
ciis eonsularibus (2—8) und schliesslich in der
Invectiva (P 83—98) in den schwiirzesten Farben
ausmalte (vgl. auch die Angriffe Catulls aus der-
selben Zeit gegen Piso und sein Gefolge c. 28
und 47). Zwar hatte der Statthalter infolge eini-
ger glucklicher Gefechte seiner Legaten den Impe-
ratortitel angenommen (vgl. noch har. resp. 35),
aber thatsiichlich sei das Land schutzlos den Thra-
kern preisgegeben , das Heer in ganzlicher Auf-
losung; er hiitte Unterthanen und Bundesgenossen
auf das schamloseste ausgesogen, Gesetz undEecht
nur zu seinem Vorteil walten lassen, Kunstwerke
geraubt, den Frauen nachgestellt, schliesslich die
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Provinz in dem trostlosesten Zustand verlassen

und sei vor den eigenen Truppen fliichtend heim-

lich und unbemerkt nach Eom zuriickgekommen.

Die einzelnen Anklagen auf ihr richtiges Mass

zuriickzufuhren , ist aus Mangel an anderen Be-

richten nicht moglich; dass sie ungemein iiber-

trieben und entstellt sind, liegt auf der Hand.

Piso saumte auch nicht, sich 699 = 55 bald zu

rechtfertigen und seinerseits gegen Cicero Klage

zu erheben , worauf dieser kurz vor Einweihung 1

des Pompeiustheaters , also im Fruhjahr (P 65.

Ascon. z. d. St. p. 14 u. p. 1), mit einer Eede ant-

wortete, die uns nebst dem Commentar des Asco-

nius erhalten ist. Bare masslose ungezugelte Hef-

tigkeit lasst erkennen, dass die vorangegangene

des Piso ihre Wirkung gethan hatte und der Eedner

sich empfmdlich getroffen filhlte. Auf diese In-

vectiva entgegnete Piso mit einer Flugschrift und

Q. Cicero hielt es fur angemessen, dass sein Bruder

den Kampf fortsetze (ad Qu. fr. Ill 1, 11), aber. 5

dies erfolgte ebensowenig, wie die Anklage, mit der

dem Gegner gedroht worden war (P 94. 96). Im
Gegenteil, Piso, der ruhig in Eom lebte, ohne an

den politischen Kampfen teilzunehmen und nur

700 = 54 unter den Fiirsprechern des M. Scaurus

auftrat (Ascon. Scaur, p. 24), gelangte sogar 704

= 50 mit Ap. Claudius Pulcher zur Censur (Caes.

b. c. I 3, 6. Tac. ann. VI 10. Invect. in Sail. 16.

Dio XL 63, 2), was gar nicht sein Wunsch war

(Dio). Das Schweigen des Gegners iiber seine;

Verwaltung dieses Amtes spricht zu seinen Gunsten

;

es scheint, dass er damals schon eine neutrale

Stellung zwischen den Parteien einnahm, denn

wahrend er einen Caesarianer, Sallust, aus dem
Senat stiess (Invect. in Sail. 16. Dio XL 63, 4),

nahm er den anderen, Curio, in Schutz (Dio).

Beim Ausbruch des Biirgerkrieges trat er im Senat

fiir seinen Schwiegersohn ein (Plut. Pomp. 58, 4)

und erbot sich, als Vermittler zu ihm zu gehen

(Caes. b. c. 13, 6J, aber als jener gegen Eom-
maTschierte, verhess er die Stadt und gab ihm

dadurch seine Missbilligung zu verstehen, was

ihm selbst Ciceros Hochachtung wiedergewann (ad

fam. XIV 14, 2 ; ad Att. VII 13, 1). Freilich schloss

er sich auch dem Pompeius nicht an , sondern

erklarte nochmals seine Bereitwilligkeit den Frie-

den zu vermitteln (Dio XLI 16, 4), wiederholte

dasselbe dem Caesar nach dem spanischen Feldzuge

(Plut, Caes. 37, 1) und verwandte sich spater fiir

einen von dessen entschiedensten Gegnern, den

M. Marcellus (Cic. ad fam. Ill 4, 3). Nach der

Ermordung des Dictators forderte er in der Senats-

sitzung vom 17. Marz 710 = 44 ein offentliches

Begrabnis und voile Giiltigkeit des Testaments

(Suet. Caes. 83. Appian. b. c. H 135f.). das der

Verstorbene in seine Hande (nach Sueton viel-

mehr in die der Obervestalin, wie spater Augustus)

uiedergelegt hatte (vielleicht ist hierauf das Frag-

ment eines Briefes Caesars an Piso bei Charis. p. 79,

22 zu beziehen), und leitete selbst die Bestat-

tungsfeierlichkeit (Appian. II 143). Anscheinend

suchte man ihn spater aus der Hauptstadt zu ent-

fernen (Cic. ad Att. XV 26, 1), indes er blieb und

fuhr "fort, beiden extremen Eichtungen entgegen-

zutreten. So wagte er allein am 1. August, da

Cicero noch fern war, die Anspruche des Antonius

zuriickzuweisen (Cic. Phil. I 10. 14. V 19; ad Att.

XVI 7, 7; ad fam. XII 2, 1), was ihm allgemeinen

Beifall eintrug, und zu erklaren, dass er unter

keinen Umstanden dessen Herrschaft dulden wolle

(Cic. Phil. XII 14). Doch mit derselben Ent-

schiedenheit wandte er sich am 1. Januar 711

= 43 gegen Ciceros fiinfte Philippica und gegen

die Verhangung der Acht iiber Antonius (Appian.

Ill 50. 54—61). Er ging selbst mit Sulpicius

Kufus und L. Philippus in das Lager vor Mutina

und auch nach dem Scheitern dieser Sendung (Cic.

Phil. VII 28. IX 1. XIV 4; ad fam. XII 4, 1) gab

er die Hoffhung noch nicht auf, eine Versohnung

zu erzielen (Cic. Phil. XII 3. 15). Spatere Nach-

richten fiber ihn fehlen, vielleicht weil er sehr

bald darauf starb. Von seinem 'Ausseren und
seinem Charakter giebt Cicero eine gleichmassig

abschreckende und offenbar verzerrte Schilderung.

In seiner Erscheinung und in seinem Privatleben

suchte Piso den EOmer der guten alten Zeit heraus-

zukehren; doch war er der griechischen Bildung

keineswegs fremd (vgl. z. B. S 23; P 68; p. red.

14. Ascon. p. 14). Die Hypothesen uber seine

Villa in Herculanum, seine Bibliothek und sein

Portrait sind von Mommsen (Archaeol. Ztg.

XXXVIII 32) mit vollstem Eecht zuriickgewiesen

worden ; die Beziehung der Inschrift CIL XIV 3591

(vgl. Nr. 81) ist zweifelhaft. [Munzer.]
_

91) C. Calpurnius Piso Crassus Frugi Lici-

nianus, genannt auf der Inschrift CIL VI Suppl.

31725 (wohl Grabschrift). Seinem Namen zu-

i folge Nachkomme des M. Licinius Crassus Frugi

cos. 27 n. Chr.

92) (Calpurnius?) Piso Frugi, einer der sog.

dreissig Tyrannen. Er erscheint nur in der Hist.

Aug., die folgendes von ihm zu erzahlen weiss:

Macrianus, der gerade (im J. 261 n. Chr.) die

Macht im Orient in Handen hatte , sandte den

Piso Frugi nach Europa, urn den Proconsul von

Achaia Valens zu toten. Als jedoch Piso erfuhr,

dass Valens sich zum Kaiser habe ausrufen lassen,

)begab er sich nach Thessalien, usurpierte auch

fiir sich die kaiserliche Wurde, obwohl er nur einen

geringen Anhang hatte (paueis sibi consentien-

tibm, Trig. tyr. 21, 1, dagegen eum plurimis

interfectus est, Gallien. 2, 4), und nahm den Bei-

namen Thessalicus an. Doch wurde er bald von

Soldaten, die Valens gegen ihn ausgesendet hatte,

getotet. Auf die Kunde von dem Tode des durch

viele persflnlicheTugenden ausgezeichnetenMannes

beschloss der Senat am 25. Juni die Consecration,

Jeine Triumphalstatue (die Trebellius Pollio noch

sellbst gesehen haben will) n. a. fiir Piso, wobei

auf die Zustimmung des Kaisers Gallienus ge-

rechnet wurde. Piso hatte einer nobilissima tunc

et consularis familia angehOrt und war dem Ge-

schlechte jener Pisonen entsprossen, mit wekhen

sich Cicero verschwagert hatte, Gallien. 2, 2. 3.

4; Trig. tyr. 19. 21. Da diese Erzahlung an Un-

wahrscheinlichkeiten und Widersprflchen leidet und

fiberdies echte Miinzen von Piso nicht erhalten

Osind (vgl. Eckhel Vn 461. Cohen VI 8), wird

man diesen aus der Zahl der Usurpatoren streichen

und zu jeneu rechnen diirfen, die der Verfasser

der Triginta tyranni aus eigener Machtvollkom-

menheit zu Kaisem erhob, um die Zahl seiner

Dreissig voll zu bekommen. Die Ehrung Pisos

im Senate, die ubrigens gewiss nicht die Con-

secration in sich schloss, weist eher darauf bin,

dasp er sich im Kampfp gegen Valens fiir Gal-
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lienus erklarte (Schiller Geschichte der r(Sm.
Kaiserzeit I 2, 835). Dass Piso zu dem Ge-
schlechte der Calpurnii Pisones gehorte, ist sehr
wohl mOglich, andererseits wieder sehr zweifel-
haft, ob er das in dieser Zeit kaum gebrauchliche
Cognomen Frugi wirklich gefiihrt hat. Vgl. Bern-
hardt Geschichte des rom. Keiches von Valerian
bis zu Diocletians Eegierungsantritt I 78ff. S chil-
ler a. a. 0. [Groag.]

93) C. Calpurnius Piso Prugi, Sohn von Nr. 98.
Er verlobte sich Ende 683 = 67 (vgl. Drumann
G. B. n 83) mit Tullia, der Tochter Ciceros (Cic.
ad Att. I 3, 3), war Triumvir monetalis urn 693
= 61(Mommsen Miinzwesen 624 nr. 264), wurde
695 = 59 von L. Vettius der Teilnahme an der
erdichteten VerschwOrung gegen Pompeius be-
schuldigt (Cic. ad Att. II 24, 3; Vatin. 26. Schol.
Bob. Sest. p. 308f.) und war namentlich im In-
teresse seines Schwiegervaters thatig, als dessen
Verbannung erfolgte. Vergeblich hatte er vorher i

fiir ihn bei Pompeius um Schutz gegen Clodius
gebeten (Plut. Cic 31, 2), und gleich erfolglos
blieben seine eifrigen Bemuhungen um Ciceros
Zuriickberufung im folgenden Jahre, 696 = 58, be-
sonders die dringenden Gesuche, die er an seinen
Verwandten, den Consul L. Piso Nr. 90, richtete
(Cie. p. red. 17. 38; Sest. 54. 68. Schol. Bob. z. d.
St. p. 248. 300). Er selbst war damals Quaestor
und sollte nach Pontus und Bithynien gehen, blieb
aber in Bom, um weiter fur Cicero zu wirken 3
(Cic. p. red. 38; ad. Quir. 7); noch vor dessen
Buckkehr, also in der ersten Halfte des J. 697
= 57 ereilte ihn plotzlich der Tod (Cic. Sest. 68).
Cicero spendet seinem Charakter und seinen geisti-
gen Anlagen reiches Lob (ad fam. I 1, 4. 2, 2;
Brut. 272; Cat. IV 3; in Pis. bci Ascon. p. 4;
vgl. noch Macrob. II 3, 13. 16). [Miinzer.]

94) C. Calpurnius L. f. Piso Prugi wurde
neben Cn. Calpurnius Piso von den Athenern durch
eine Statue geehrt (CIA III 601. 602). Ditten-4
berger halt C. Piso Prugi fiir identisch mit M.
Licinius Crassus Prugi cos. 27 n. Chr., dem mut-
masslichen Sohne des L. Piso pontifex (Nr. 99),
und meint, dass er vor seiner Adoption durch
einen Licinier diesen Namen gefiihrt habe. Cn.
Piso sei der spater L. Piso genannte College des
Crassus Frugi im Consulat (Nr. 76). Demnach
seien die beiden Inschriften vor dessen Namens-
anderung (20 n. Chr.) gesetzt. Die Bichtig-
keit dieser Hypothese muss vorliiufig dahingestellt 5(
bleiben. [Groag.]

95) Cn. Calpurnius Piso Cn. f. Cn. n. (Frugi?)
also wohl Sohn von Nr. 69 (Borghesi Oeuvres
V 305) ;

nur eine Miinze seines Sohnes Cn. Piso
(Nr. 70) bei Babel on I 306 nr. 37 giebt ihm den
Beinamen Frufgi). Er war sein ganzes Leben lang
ein tiberzeugter Bepublicaner, daher zog er schon
ate ganz junger Mann nach dem mithridatischen
Kriege den Tribunen Manilius wegen seines bekann-
ten Gesetzes vor Gericht (Val. Max. VI 2, 4). Hatte 60
er sich bei dieser Gelegenheit dem Pompeius feind-
lich erwiesen, so trat er spater im Burgerkriege
dennoch auf dessen Seite. Er war 705 = 49 sein
Proquaestor in Hispania ulterior (Mommsen
Munzwesen 655), ging dann mit Afranius und
Petreius nach Africa iiber und beteiligte sich an
den Kampfen von 708 = 46 (bei Afr. 3, 1. 18, 1.
Tac. ann. II 43). In der Polgezeit schloss er sich

der Partei der MOrder Caesars an, wurde nach
lhrem Untergange begnadigt und Melt sich vom
politischen Leben fern, bis ihn Augustus 731 = 23
als seinen Collegen zum Consul suffectus erhob
(f. Cap. f. fer. Lat. CIL 12 p. 58. Chronogr. Idat.
Chron. Pasch. Cassiod. Tac. Dio LIII 30, 1 und
ind.). Die Ansicht. dass an diesen Piso und seine
beiden Sohne die Ars poetica des Horaz gerichtet
sei, vertritt besonders Michaelis (Comment.

L0 Mommsen. 431); s. u. S. 1399. [Miinzer.]

96) L. Calpurnius Piso Prugi, Sohn eines Lu-
cius, empfing den zweiten Beinamen von seiner
Eechtschaffenheit (Cic. Sest. 21; Tusc. Ill 16.
Schol. Bob. Place, p. 233. Plin. paneg. 88). Als
Volkstribun gab er 605 = 149 das erste Gesetz
gegen Erpressungen, welches die Ausbildung der
Quaestiones perpetuae zur Folge hatte (Cic. Brut.
106; Verr. Ill 195. IV 56; off. II 75. Lex repe-
tundarum CIL I 198 v. 74; vgl. Mommsen ebd.

10 p. 54f.). Als Praetor kiimpfte er unglucklich
gegen die empSrten Sclaven in Sicilien im J. 618
= 136 (Flor. II 7, 7; vgl. Wilms Jahrb. f. Philol.
CLI 213), mit besserem Erfolge dagegen 621 =
133 als Consul (f. Cap. Lex agrar. CIL I 200
v. 1. 4. 15. 27. 28. 29. 33. Chronogr. Idat. Chron.
Pasch. Cassiod. Cic. Verr. IV 108. Ps.-Ascon
Verr. p. 149. Veil. II 2, 2, vgl. auch Nr. 73).
Er stellte die gelockerte Disciplin mit Strenge
wieder her (Val. Max. II 7, 9. Front, strat. IV 1,

0 26), wusste aber auch die Tapferen nach Verdienst
zu belohnen, unter ihnen seinen eigenen Sohn
(vgl. Nr. 97). Er nahm Murgentium ein (Oros.
V 9, 6, tiber den Namen der Stadt vgl. S chafer
Jahrb. f. Philol. CVII 71) und belagerte Henna,
wie dort gefundene Schleuderbleie lehren (CIL I
642. 643 = X 8063, 2 = Ephem. epigr. VI 1),
doch erlag diese Festung erst seinem Nachfolger.
Auch fiir die Getreideversorgung der Hauptstadt
war er damals thatig (Cic. Verr. Ill 195). In

) der Folgezeit trat er mit grosser Entschiedenheit
dem C. Gracchus entgegen; besonders dessen Ge-
treidegesetz gab zu erbittertem Streit zwischen
beiden Mannern Anlass (Cic. Font. 39; Tusc. Ill
48. Schol. Bob. p. 233; vgl. im allgemeinen Cic.
Brut. 106 Piso multarum hymn aut auctor aut
dissuasor fait). Bei Dionys. II 38, 3. 39, 1.
Plin. n. h. XIII 87. Censor, de die nat. 17, if
wird Piso als Censorius bezeichnet, was kaum als
wirkliches Cognomen zu fassen ist; nach der ge-

| wfihnlichen Annahme (de Boor Fasti censorii 87)
verwaltete er die Censur 634 = 120, Mommsen
(St.-B. Ill 970, 2) hat sie jedoch mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit auf 646 = 108 verlegt.

[Miinzer.]
Eeden des Piso aus seiner ausgedehnten poli-

tischen und gerichtlichen Thatigkeit erwahnt Ci-
cero Brut. 106, doch waren sie schon damals
nicht mehr erhalten.

Von grSsserer Bedeutung war dagegen das
Geschichtswerk des Piso, das von den Schrift-
stellern nicht selten erwahnt wird. Sein Titel
muss annates gelautet haben, wie die Citate bei
Gellius (frg. 8 Peter in prime annali, 27 in
tertio annali, 19 in secundo annalium), bei Pli-
nius (frg. 10 und 13 primo annalium), bei Cen-
sorinus (frg. 36 in annali septimo) und bei Pri-
scian (frg. 18 in secundoannalium) beweisen und
durch das Citat bei Dionys (frg. 14 sv rtj 7igo'nu
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i&v eviavaiwv ava-/Qa<p&v) bestatigt wird. Wenn
dagegen Plinius (frg. 11) primo commenlario-
rum und Priscian (frg. 17) historiarum I bieten,

so will dies deshalb nichts besagen, well ja gerade
diese beiden Schriftsteller an anderer Stelle den
richtigen Titel des Werkes geben.

Pisos Annalen behandelten die rOmische Ge-
schichte von ihren friihesten Anfangen an bis auf
die Zeit des Verfassers selbst henmter, denn einer-

seits ist in frg. 2 von Aeneas die Eede, anderer-
seits aber findet sich als spatestes erwahntes Er-
eignis die Feier der Saecularspiele von 146 in

frg. 39.

Das Werk war im Gegensatz zu denen der
altesten Annalisten bereits in Blicher eingeteilt,

von denen das erste in frg. 8. 10. 11. 13. 14. 17,
das zweite in frg. 18 und 19, das dritte in 27
und das siebente in 36 angeflihrt werden. Da
Fragment 36 ein Ereignis aus dem J. 158 v. Chr.
betrifft, wird Buch VII das letzte des ganzen
Werkes gewesen sein.

In welcher Weise der Stoff auf diese sieben
Biicher verteilt gewesen ist, lasst sich nicht mit
Sicherheit sagen , doch ergiobt sich aus den oben
angefiihrten Fragmenten mit Buchangabe soviel,

dass das erste Buch die Konigszeit zum min-
desten bis auf Servius Tullius hinab, wahrschein-
lich aber bis zu ihrem Ausgange behandelte.
Buch II enthielt bestimmt die alteste republica-
nischc Geschichte, da frg. 19 die Ereignisse des I

J. 509 betrifft. In Buch III war dann das Werk
bereits bis mindestens 304 vorgeschritten, da aus
diesem Buche frg. 27, die Geschichte des Cn. Fla-
vius, stammt. Die letzten vier Biicher haben
•dann noch einen Zeitraum von etwa 150 Jahren
behandelt, ohne dass sich bei dem Fehlen von
Buchcitaten Gcnaueres vermuten liesse.

Schon diese Ubersicht zeigt, dass Pisos Anna-
len in der Hauptsache noch immcr dem Bilde
entsprechen , das Dionys. I 6 von den Werken <

der altesten rOmischen Annalisten entwirft, inso-

fern auch bei ihm die Sagengeschichte und die

seiner eigenen Lebenszeit vorangegangene histo-

rische Periode ausfiihrlich, dagegen die altere

republicanische Zeit nur kurz behandelt war. An
Glaubwiirdigkeit ubertraf er sicher die Mehrzahl
der rOmischen Annalisten, und ausdriicklich be-
zeichnet ihn Plinius an zwei verschiedenen Stellen
(frg. 10 und 38) als gravis auctor. Eine gewisse
Gewahr fiir die Zuverlassigkeit des Mamies auch E

als Schriftsteller bietet ja schon sein ganzes Leben
und seine ganze PersOnlichkeit. Die strenge Becht-
lichkeit, die ihn als Menschen auszeichnete, wird
ihm auch in seinem Geschichtswerke jede bewusste
Fiilschung oder Entstellung der Ereignisse als

verwerflich haben erscheinen lassen. Die Dar-
stellung wird demnach noch verhaltnismassig frei

gewesen sein von der spater uberwuchernden Bil-

dung von Falschungen und Legenden. Es ist

jedenfalls charakteristi.sch fiir den Standpunkt 6
Pisos, dass dort, wo er Anekdoten giebt, fiir die
er keine unbedingt sichere historische Uirterlage

haben konnte, er dies durch ein einschrankendes
dicunt ©der dicitur zu erkennen giebt. Noch in
dem Bericht iiber Cn. Flavius aus dem J. 304
(frg. 27) findet sich dieses dicitur zweimal.

Wie in seiner politischen Thatigkeit hat Piso
auch in seinen Annalen den neuen Geist, die neue
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Lebensauffassung, die sich in Bom immer mehr
und mehr auszubreiten begann, auf das ent-
schiedenste bekampft. Frg. 40 tadelt er die
iiberhandnehmende Sittenlosigkeit der rOmischen
Jugend, und auch in frg. 38 klagt er, dass seit
der Censur des M. Messalla und C. Cassius die
pudicitia subversa sei. Dem gegeniiber erscheint
iiberall die gute alte Zeit und das alte echte Eomer-
tum verherrlicht , und Musterbeispiele aus jener

3 vergangenen Zeit waren in dem Werke offenbar
vielfach eingestreut (s. frg. 8. 27 und vor allem 33).
Es scheint Piso iiberhaupt mit seinem ganzen
Werke einen gewissen paedagogischen Zweck ver-
folgt zu haben, insofern er dem entarteten eigenen
Zeitalter als Muster die gute alte Zeit hinstellen
und zur Eflckkehr zu deren gesunden, einfachen
Sitten mahnen will.

Was die Art der Darstellung anlangt, so be-
zeichnet Cic. Brut. 106 die annates als sane exn-

3 liter scriptos , und die fortlaufende , sich immer
gleichartig wiederholende annalistische Erzahlung
mag ja dflrftig und trocken genug gewesen sein.

Allein iiberall dort, wo sich Gelegenheit bot, in
ausfiihrlicherer Darlegung einzelne Ereignisse,
Anekdoten u. dergl. zu berichten, hat es Piso
verstanden, in einer ganz eigenartig anmutenden
naiven Art den Stoff zu behandeln. Die beiden
ausfiihrlicheren wo'rtlichen Fragmente 8 und 27
geben uns ein Bild von dieser altmodischen wuch-

) tigen Darstellungsweise. An letzterer Stelle wird
z. B. Cn. Flavius in der Erzahlung innerhalb
sieben Zeilen nicht weniger als dreimal mit seinem
vollen Namen On. Flavius, Anni films genannt.
Dem Urteil des Gell. XI 14 iiber die dort aus-
geschriebene Stelle simplicissima suavitate et

rei et orationis kann man sich unbedingt an-
schliessen.

Im einzelnen wissen wir nur wenig fiber die
historische Darstellung des Piso. Als Griindungs-

ijahr der Stadt nahm er das J. 758 an (Cens.
de die nat. XVII 13). Unter jedem Jahre scheint
er gewissenhaft die samtlichen Magistrate nament-
lich aufgefiihrt zu haben (so frg[ 28 die Aedilen
des Jahrcs 299), und eine Eigentumlichkeit von
ihm scheint es gewesen zu sein, dass er die Namen
der Beamten jedesmal mit Zufiigung des Vaters-
namens gegeben hat (vgl. frg. 27. 28 und 36).

Trotz seiner Wichtigkeit ist die Benutzung
von Pisos Geschichtswerk nur auf einen verhalt-
nismassig kleinen Kreis von Schriftstellern be-
schrankt geblieben. Von Historikern kennen es

nur Livius und Dionys. Ersterer citicrt es im
ganzen sechsmal und zwar zunachst I 55, 7 (frg.

16) fur die Geschichte des Tarquinius Superbus.
dann II 32, 3 (frg. 2->) fiir die Secession des
J. 494 und II 58, 1 (frg. 23) fur die ersten in
den Tributcomitien gewahlten Volkstribunen des
J. 471. Erst nach langer Pause citiert er ihn
dann wieder IX 44, 2 (frg. 26) und X 9, 12
(frg. 28) fiir die J. 305 und 299, jedoch beidemal
in einer Weise, dass er ihm nur von seiner Haupt-
quelle abweichende Angaben entnimmt. Aber es

darf als sicher gelten, dass Livius auch an manchen
anderen Stellen jener Partien der ersten Dekade.
wo er sich allgemein auf annales oder auctores
quidam beruft, den Piso meint. Unbedingt ist

dies der Fall IX 46, 2, wo durch den Vergleich
mit Gell. VII 9 die Benutzung des Piso liingst
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erkannt worden ist. In den spateren Dekaden
nennt Livius den Piso mir noch ein einziges Mai,
XXV 39, 15 (frg. 32), und es ist deshalb wenig
wahrscheinlich , dass er ihn fur diese noch in

weiterem Masse benutzt 'hat.

Die ersten zwei oder drei Biicher des Piso

sind dann eine Hauptquelle des Dionys von Hali-

karnass gewesen, der ihn, wie die Fragmente 3,

5, 14 und 15 beweisen, vor allem fur seine Dar-
stellung der Konigszeit zu Grunde gelegt hat.

Allein auch fur die Ereignisse der J. 439 und 399
hat er ihn noch angefiihrt (frg. 24 und 25), und
es diirfte daher gerade bei Dionys auch sonst

noch besonders viel pisonisches Gut enthalten sein.

Der dritte Autor, der Pisos Annalen in aus-

giebigerer Weise benutzt hat, ist Plinius, in dessen
Naturgeschichte Piso nicht weniger als dreizehn-

mal ausdrficklich citiert wird. Dass aber auch
ausserdem noch manches andere bei Plinius auf
Piso zuriickzufiihren ist, lehrt schon der Umstand,
dass Piso in den Quellenverzeichnissen zu funf-

zehn verschiedenen. Biichern genannt ist, darunter
mehreren solchen, in denen er dann nicht direct

citiert wird. Plinius scheint demnach das ganze
Werk des Historikers excerpiert zu haben.

Die Mehrzahl der iibrigen Fragmente ver-

danken wir Varro, der nicht nur in den erhal-

tenen Schriften den Piso citiert (frg. 1. 6. 9),

sondern auch zweifellos die Pisocitate dem Macro-
bius (frg. 42 und 43) , Servius (frg. 4 und 44), 1

Arnobius (frg. 45),- Tertullian (frg. 7), Lactantius
(frg. 41) und wohl auch Censorinus (frg. 36 und
39), sowie Plutarch (frg. 12) vermittelt hat. Da-
gegen kann Gellius (frg. 8. 19. 27) die Annalen
selbst eingesehen haben, und das Gleiche gilt von
Cicero, der Piso einmal (frg. 40) anfiihrt und dessen
Urteil (iber die Annalen bereits oben erwahnt
wnrde.

Von den Grammatikern ist das Werk fast ganz-
lich vernachlassigt worden, obgleich es fiir sie ge- 4

wiss eine reiche Ausbeute, zumal an altertiim-

lichen Worten, Formen und Wendungen hatte
bieten miissen. Einzig Priscian fuhrt zwei Stellen
daraus (frg. 17 und 18) an.

In neuerer Zeit ist verschiedentlich der Ver-
such unternommen worden, Piso als Hauptquelle
der uns erhaltenen Historiker, des Livius, Diodor
und anderer, zu erweisen; allein das uns vor-

liegende Material ist so geringfiigig , dass sich

etwas Sicheres hier nicht feststellen lasst. I

An Litteratur vgl. H. Liebaldt De L. Cal-
purnio Pisone annalium scriptore, Naumburg 1836,
und vor allem die Ausfllhrungen von Peter Hist.

Rom. rel. p. CLXXXVHIff.; mehr bei Teuffel-
Schwabe E. L.-G. § 132, 4. Die Fragmente
sind gesammelt bei Peter Hist. Rom. rel.

p. CXVIII—CXXXVH und frg. p. 76-86.
[Cichorius.]

97) L. Calpurnius Piso Frugi, Sohn des Vor-
hergehenden , diente unter seinem Vater 621 = 6

133 im ersten Sclavenkriege und wurde von ihm
durch Verleihung einer corona aurea ausgezeich-
net (Val. Max. IV 3, 10. Plin. n. h. XXXIII 38).

642 = 112 war er Praetor in Hispania ulterior

und fand dort im Kampfe seincn Tod (Cic. Verr.
IV 56. Appian. Ib. 99).

98) L. Calpurnius Piso Frugi, Sohn des Vor-
hergehenden, war Miinzmeister zur Zeit des Bundes-

genossenkrieges (Mommsen Miinzwesen 580 nr.

209), beantragte vielleicht als Volkstribun nach
dessen Beendigung die Einrichtung von zwei neuen
Tribus und die Verleihung des Biirgerrechts an
die Soldaten (Sisenna frg. 17. 120 Peter, vgl.

Kiene Der rom. Bundesgenossenkrieg 229, der
aber an Nr. 89 denkt), klagte wenige Jahre spater
den P. Gabinius an (Cic. div. in Caec. 64) und
wurde Praetor 680 = 74 zusammen mit Verres,

3 dem er vielfach entgegentrat (Cic. Verr. I 119.
IV 56. Ps.-Ascon. z. d. St. p. 192). Er ist jeden-

falls auch der L. Calpurnius, den Cicero (Caec. 35)
seinen Freund nennt; wenige Jahre nach dieser

Ausserung verlobten sich die Kinder beider mit
einander (vgl. Nr. 93). Ferner kBnnte er der Piso
Frugi sein, der kurz nach 680 = 74 den C. Iunius
verteidigte (Schol. Gronov. p. 395). [Mlinzer.]

99) L. Calpurnius Piso Frugi pontifex. a) Name.
A. KahtovQvtos A. vl. Iliocov <Povqtios Dio ind. 1.

) LIV (der Name $ovQtiog ist aus Frugi verderbt,

doch zweifelt Klebs Prosopogr. I 286 nr. 249,
ob Piso thatsachlich auch dieses Cognomen fiihrte,

da er sonst nicht zur Unterscheidung von anderen
Lucii ~Pisones. pontifex genannt worden ware; eine

definitive Entscheidung ist hier vorlaufig nicht
mfiglich, immerhin kann aber auch unseres Pon-
tifex Zeitgenosse L. Piso augur Nr. 74, der Sohn
des Cn. Piso Frugi, das Cognomen Frugi gefuhrt
haben , weshalb man die beiden gleichnamigen

) Manner durch die Angabe ihrer priesterlichenWurde
unterschieden hatte). L. Calpurnius L. f.

Piso
pontiffexj CIL XI 1182 (Veleia); L. Calpurnius
Piso pontifex oder L. Piso pontifex Acta Arva-
lium; L. Piso pontifex CIL VI 20743. Tac. ann.
VI 10; L CIL 12 p. 64 Fasti Colotiani;

KalnovQvios Iliowv Dio LIV 21, 1 ; L. Piso oder
nur Piso sonst bei den Schriftstellern.

b) Leben. Pontifex (s. o.). Frater Arvalis, in

den Arvalacten der J. 14, 20, 21 und 27 n. Chr.
I als anwesend genannt (CIL VI 2023. 2024. Ephem.
epigr. VIII p. 318). Er war viermal Magister des
Collegiums der Arvalbruder, das viertemal im
J. 27 n. Chr. (CIL VI 2024). Consul ordinarius,

im J. 739 = 15 v. Chr. mit M. Liviu3 Drusus
Libo (die Belegstellen s. o.). Wahrscheinlich zur
Zeit der Kriege des Augustus gegen die Alpen-
volker (25—14 v. Chr.) verwaltete er als Pro-
consul in ausserordentlicher Stellung die Trans-
padana. Damals warf ihm der Rhetor C. Albucius
Silus wahrend eines Processes, der in Mailand vor

Pisos Tribunal gefuhrt wurde, vor, dass or Italien

wieder zur Provinz erniedrige (Suet, de rhetor. 6 ;

vgl. Mommsen St.-R. lis 239, 1. Gardthausen
Augustus I 2, 713f. II 2, 396). In der namlichen
Stellung unternahm Piso, wie es wenigstens den
Anschein hat, im J. 16 v. Chr. eine Expedition
gegen die Vennoneten und begab sich nach deren
Unterwerfung zu Augustus nach Lyon. Denn dass
wir den Piso, von welchem Orosius VI 21, 22 dies

berichtet (er redet von den Vindelikern schlechthin,

doch vgl. hiezu und zur Zeitbestimmung Zip pel
Rom. Herrsch. in Illyrien, Leipz. 1877, 262), mit un-
serem Piso zu identificieren haben, wird durch das
zeitliehe Zusammentreffen dieses Feldzuges in das
Alpengebiet mit seinem Proconsulat von Gallia cis-

alpina wahrscheinlich gemacht. Die Reise nach
Lyon deutet vielleicht darauf hin, dass diese Unter-
nehmung den Abschluss seines Proconsulates bil-
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dete, bekleidete er doch bereits im folgenden Jahre

(15 v. Chr.) den Consulat (s. o.). Nach Dios Be-
richt (LIV 34, 6) war Piso im J. 741 = 13 v. Chr.

Statthalter von Pamphylien. Da dies jedoch nie-

mals eine consularische Provinz war, muss hier

ein Irrtum Dios vorliegen. Marquardt (ROm.
Staatsverw. 12 417, 4) ist der Ansicht, dass Pam-
phylien damals mit Syrien zusammen verwaltet

worden sei und Piso, demnach Statthalter von
Syrien, sich im J. 13 nur zufallig in Pamphy-
lien befunden habe. Dagegen halten Z i p p e 1

(a. a. O. 245 f.) und Mommsen (Romische Ge-
schichte V 13, 1) Piso fiir den — wahrschein-

lich ersten — Statthalter Moesiens. Wenn man
Dios Worte nicht fur vollig unrichtig oder fiir

schlecht iiberliefert halten will, durfte allerdings

die Annahme Marquardts vorzuziehen sein, fiir

welche iibrigens auch die Reihenfolge der Opera-
tionen im Thrakerkrieg spricht. Wahrend Piso

demnach vermutlich Syrien und Pamphylien ver-

waltete, entstand unter den Thrakern ein bedroh-

licher Aufstand. Die Besser fielen unter einem
Dionysospriester Vologaesa (vgl. Tomaschek S.-

Ber. Akad. Wien. 1894 ill) ab, tiberwaltigten die

den Romern ergebenen Odrysenfiirsten und brachen
in die Chersones ein, die sie furchtbar verwiiste-

ten. Gleichzeitig machten die Sialeten einen ver-

heerenden Einfall in Makedonien. Piso wurde von
Augustus mit der Kriegfiihrung gegen die Auf-
standischen betraut. Er folgte den Bessern in

ihr Land, wurde zwar zuerst geschlagen, erfocht

aber dann einen" Sieg und nahm nun die Dnter-
jochung der Besser und der anderen Stamme, die

sich diesen angeschlossen hatten, in Angriff. In
drei Jahren (741—743 = 13—11 v. Chr.) hat er

seine Aufgabe vollstandig durchgefuhrt (Dio LIV
34, 5-7. Veil. II 98, 1. 2. Flor. II 27. Liv.

per. 140. Senec. epist. XII 1, 14. Zonar. X 34.

Antipat. Anthol. Pal. VI 335. IX 428; Plan. 184;
vgl. Schiller Geschichte der rom. Kaiserzeit I

1, 236. Mommsen R. G. V 21f.). Fiir seine

Thaten wurden ihm die Triumphalinsignien und
eine supplicatio bewilligt (Dio LIV 34, 7. Tac.

ann. VI 10). Tiberius ernannte ihn zum Praefectus

urbi, wahrscheinlich sehr bald nach seinem Re-
gierungsantritt (14 n. Chr.). Allerdings bemerkt
Tacitus (ann. VI 11) bei der Erwahnung von Pisos

Tod im J. 32, dass dieser zwanzig Jahre hin-

durch Stadtpraefect gewesen sei. Dies wurde auf
das J. 12 fuhren. Andererseits geben jedoch Pli-

nius (n. h. XIV 145) und Sueton (Tiber. 42) aus-

drficklich an, dass Pisos Ernennung unter Tiberius

Herrschaft erfolgte. Diesen Widerspruch suchten
Klebs (Rh. Mus. XLII 1887, 164ff.) durch Ande-
rung des XX der Tacitus-Handschrift in XT'
Mommsen (St.-R. 113 1060, 3) und iihnlich

Vigneaux (Essai sur Thist. de la Praefectura
urbis, Paris 1896, 57) durch die Annahme zu
beseitigen, dass Piso zwar noch unter Augustus,
aber nach der Ubernahme der Mitregentschaft
durch Tiberius auf des letzteren Veranlassung
emannt worden sei. Das Richtige durfte Herzog
treffen (ROm. Staatsverfassung II 1, 244, 1): er

meint,- dass die zwanzig Jahre bei Tacitus als

runde Zahl aufzufassen seien, dass Piso demnach
gleich nach Tiberius Thronbesteigung Praefect
wurde und es ca. 18 Jahre blieb. Er war nach
Messalla Corvinus und Statilius Taurus der dritte,

der dieses hohe Amt bekleidete, das durch die jahre-
lange Abwesenheit des Kaisers von Rom (seit dem.
J. 26) erst unter ihm seine voile Bedeutung ge-

wann. Pisos Amtsfiihrung wird sehr geruhmt..

Tacitus stellt ihm das Zeugnis aus, dass er seine r

den Romern noch ungewohnte Gewalt mit be-

wundernswerter Massigung handhabte (ann. VI
10); Velleius (II 98, 1) und Seneca (epist. XII
1, 14) gedenken seiner eifrigen und milden Tha-
tigkeit, die auch Tiberius vollen Beifall fand
(Senec. epist. XII 1, 15; sonst wird seine Stadt-

praefectur noch erwahnt Suet. Tiber. 42. Plin.

n. h. XIV 145. Dio LVIII 19, 5. Porphyr. zu
Hor. ars poet. 1). Piso starb im J. 32, nachdem
er ein Alter von 80 Jahren erreicht hatte. Der
Senat erwies ihm durch ein funus publicum die

letzte Ehre (Tac. ann. VI 10. 11. Dio LVIII
19, 5).

c) Familie. Piso war der Sohn des L. Calpurnius

Piso Caesoninus (Nr. 90) Consuls im J. 696 = 58r
Censors im J. 704 = 50 v. Chr. (Tac. ann. VI 10).

Seine Schwester war daher Calpurnia, die Gattin

Caesars. Fiir die beiden SOhne, die er der Ars
poetica des Horaz (s. u.) zufolge gehabt haben
muss, halt Mommsen (Ephem. epigr. I p. 145)

den L. Piso (Nr. 75) und den M. Licinius Crassus-

Frugi cos. 27 n. Chr., der dann von einem Li-

cinier adoptiert worden sei. Die Annahme hat

vieles fur sich, u. a. auch, dass ein Sohn dieses

Crassus den Namen L. Calpurnius Piso Frugi
Licinianus (Nr. 100) fiihrte, d. h. bis auf das letzte

Cognomen den Namen seines Grossvaters. Pisos

Tochter war vermutlich Calpurnia (Nr. 127), die Ge-

mahlin des Nonius Asprenas cos. 6 n. Chr.; vgl.

die Stammtafel. Eine Sclavin Pisos (Iulla L. Pi-
sonis pontif.) wird CIL VI 20 743 genannt.

d) Charakter. Sehr schOn schildert diesen Vel-

leius (II 98, 3) : jeder miisse iiber Piso das (Jrteil

fallen, dass in seinem Charakter Kraft und Milde
sich verbinden und kaum jemand gefunden wer-

den kann, der trotz aller Liebe zur Musse leichter

seinem Amte gewachsen und in der Erfiillung

seiner Pflichten thatiger ist ohne jede Zurschau-

tragung dieser Thatigkeit. Tacitus (ann. VI 10)

riihmt seine weise Massigung im Senate, in wel-

chem er sein Votum niemals in servilem Sinne

abgab (demnach kann auch er Tac. ann. II 32
und III 68 nicht gemeint sein, vgl. bei L. Piso

augur Nr. 74 und bei L. Piso Nr. 75). Nichts-

destoweniger war er mit Tiberius derart befreundet,

dass dieser ihn und Pomponius Flaccus als die

ihm willkommensten Freunde bezeichnete (Suet.

Tiber. 42). Als wackerer Zecher stellte Piso vollauf

seinen Mann (Senec. epist. XII 1, 14. 15. Plin.n. h.

XIV 145. Suet. Tiber. 42. Antipat. Anthol. Pal.

IX 541; Plan. 184). Er dichtete selbst und war
zugleich ein Gonner der Dichter (Porphyr. zu

Hor. ars poet. 1). Zu seinen Schutzlingen gehorte

Antipatros von Thessalonike , der in mehreren
Epigrammen bald Pisos Helm besingt (Anthol.

Pal. VI 241) , bald das Schwert Alexanders des

Grossen, das in Pisos Besitze war (IX 552), bald

fiir eine Reise seines Patrons nach Asien (Syrien?

s. o.), auf welcher er diesen begleitete, die Gunst
der Getter erfieht (X 25). Er besang auch in

einem nicht erhaltenen Epos Pisos Thrakerkrieg

(IX 428 ;
sonstige an Piso gerichtete Epigramme

des Antipatros Anthol. Pal. VI 249. 335. IX 93.
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541 ; Plan. 184). Schon diese Thatsachen wiirden
hinreichen, um den Piso, an den und dessen zwei
Sohne Horaz seinen Brief de arte poetica richtete,
fiir unsern Piso zu halten. Hiezu kommt noch das
Zeugnis Porphyrios a. a. 0. Trotzdem hat Michae-
lis die Behauptung aufgestellt, dass Horaz sich
an Cn. Piso (Nr. 95) cos. 731 = 23 und dessen
Sohne Cn. Piso (Nr. 70) cos. 747 = 7 und L. Piso
(Nr. 74) cos. 753 = 1 wende (Commentationes
Mommsen. 420ff.). Seine Griinde sind jedoch nicht 1

zwingend, und so wird man an der bisherigen Be-
ziehung auf L. Piso festhalten diirfen, umsomehr,
als den harten Naturen jener Pisonen aus dem
anderen Zweige kaum ein solches Interesse fiir

•die Dichtkunst zugetraut werden kann.
100) L. Calpurnius Piso Prugi Licinianus.

a) Name. [L.J Calpurnius [PJiso Frugi Lici-
nianus Grabschrift (CIL VI Suppl. 31723 =
Dessau 240); L. Piso Dio LXTV 5, 1. Zonaras
XI 14; L. Li[cinianusJ CIL VI 2051; Pisoi
Frugi Licinianus Suet. Galba 17; Piso Frugi
CIL VI 1268; Suppl. 31723 (Ve[r]ania Gemina
Pisonis Frugi); Piso Licinianus Tac. hist. I 14,
sonst Piso.

b) Leben. [XVJ vir s(acris) [(aciundis) Grab-
schrift (s. o.). Unter Nero wahlten er und sein
Bruder Scribonianus den spateren Kaiser Vespa-
sian zum Schiedsrichter fiir die Scheidung wohl
privaten Gebietes (CIL VI 1268). Durch Nero
verbannt, blieb er lange im Exil und wurde erst S
von Galba (im J. 68) zuriickgerufen (Tac. hist.
I 21. 38. 48). Dies war auch der Grund, wes-
halb erkeine Amter bekleidete

;
wenigstens werden

solche in seiner Grabschrift nicht erwahnt. Galba
schatzte ihn langst und hatte ihn auch im Testa-
ment zum Erben seiner Giiter und seines Namens
«ingesetzt (Suet. Galba 17, womit freilich eine
Version bei Tac. hist. I 14, nach welcher die
Adoption auf Lacos Empfehlung erfolgte, im
Widerspruch steht). Auf die Nachricht vom Auf- 4
stand der Eheinlegionen adoptierte Galba am
10. Januar 69 den Piso und stellte ihn den Prae-
torianern und dem Senate vor (CIL VI 2051 Acta
Arvalium. Tac. hist. I 14—19. Plut. Galba 23.
Suet. Galba 17; Otho 5. Dio LXIV 5, 1 = Zo-
naras XI 14. Vict. Caes. 6, 2. Oros. VII 8, 1.
Plin. epist. II 20, 2. Philostr. Apollon. V 32, 4).
Piso erschien als praesumptiver Nachfolger und
erhielt den Namen Ser. Sulpicius Galba Caesar
(CIL VI 2051 Acta Arvalium; als Caesar wird 5
er auch bezeichnet Tac. hist. I 29. 30. 48. Plut
Galba 23. Dio LXIV 5, 1). In den folgenden
vier Tagen, die zwischen seiner Adoption und
seinem Tode lagen, machte sich Piso in der Offent-
lichkeit nicht bemerkbar. Der Senat ging damit
um, ihn zu den germanischen Legionen zu senden

;

doch wurde dieser Plan von Laco vereitclt (Tac.
hist. I 19). Am 15. Januar riefen die Praetori-
aner Otho zum Kaiser aus. Die Bemiihungen
Pisos, die im Palatium wachthabende Cohorte°zu <

gewinnen, hatten nur voriibergehenden Erfolg.
Er wurde verwundet, aber die tapfere Haltung
seines Begleiters Sempronius Densus fanders Plut.
Galba 26) ermoglichte ihm die Flucht in den
Tempel der Vesta. Dort wurde er jedoch von
zwei Soldaten, die Otho gegen ihn ausgesandt
hatte, ergriffen und getotet (Tac. hist. I 29. 30
31. 34. 39. 43. 44. Ill 68. Plut. Galba 25. 27.

Suet. Otho 6. Dio LXIV 6, 5 = Zonaras XI 14.
Oros. VII 8, 6. Sidon. Apoll. c. VH 106). Piso
war, als er flel, 31 Jahre alt (Tac. hist. I 48).
Er wurde von seiner Gemahlin und seinem alteren
Bruder Scribonianus bestattet (Tac. hist. I 47.
Plut. Galba 28). Zu seinen Preunden hatten
Bubellius Plautus und Cornelius Laco (Tac. hist.
I 14), zu seinen Feinden Aquilius Begulus gehOrt
(Tac. hist. IV 42. Plin. epist. II 20, 2). Zu Be-
ginn des J. 70 beschloss der Senat, Pi sos An-
denken zu feiern, doch blieb es beim Beschluss
(Tac. hist. IV 40). In der Grabschrift Pisos
werden Adoption und Namensanderung ignoriert.

c) Familie. Sohn des M. Licinius Crassus
Frugi cos. 27 und der Scribonia (Tac. hist. 1 14.
Plut. Galba 23). Bruder des Cn. Pompeius Ma-
fnus, des M. Licinius Crassus Frugi cos. 64 und
es (Licinius) Crassus Scribonianus (Tac. hist. I

47. 48, vgl. I 15), wahrschcinlich auch der Li-
0 cinia Magna. Er gehorte demnach zum hochsten
Adel (Tac. hist. I 14. 34. Suet. Galba 17. Dio
LXIV 5, 1. Oros. VII 8, 1); unter seinen Vor-
fahren befanden sich die Triumvirn Pompeius
(von mutterlicher) und Crassus (von vaterlicher
Seite), Tac. hist. I 15. Seine Gemahlin war
Verania Gemina (Grabschrift; Tac. hist. I 47
Plin. epist. II 20, 2. Plut. Galba 28). Vgl. die
Stammtafel S. 1375.

d) Charakter. Vultu kabituque moris anti-
0 qui (Tac. hist. 1 14). Als ernsten und tiichtigen
jungen Mann von strengen Sitten schildern ihn
Tacitus (a. a. O.), Plutarch (Galba 23), Sueton
(Galba 17), Dio (LXIV 5, 1). Seiner Armut ge-
denkt Tac. hist. I 48.

101) L. Calpurnius Proclus, tribunus militum
legionis XIII. Geminae in Dakien, [quaestor],
tribunus plebis, praetor, curator viarum, le-

gatus legionis I Minerviae in Germania inferior
(Bonner Jahrb. LXXIII1882, 64 = Dessau 2458,

IBonn), proconsul Achaiae, legatus pro prae-
tore provincial Belgicae, Consular. CIG HI 4011
Ancyra.

102) P. [Cajlpur[n]ius [Proc]l[us?]Cor[n]e-
lianus,^ Senator, Gemahl der Servenia Cornuta
Cornelia Calpurnia Valeria Secunda Cotia Pro-
cilla . .

. Luculla, griechische Inschrift aus Ancyra,
Arch.-epigr. Mitt. IX 1885, 129.

103) P. Calpurn[i]us Proculus, leg(atus) Au-
g(ustorum) pr(o) pr(aetore) von Dakien, CIL HI

) 1007 Apulum. [Groag.]
104) Calpurnius Quadratus, procurator) Au-

gfusti), vielleicht von Hispania citerior, CIL H
2642 (Asturica). [Stein.]

105) C. Seius Calpurnius Quadratus Sittianus
s. Seius.

106) Calpurnius Eeginianus, Consular, Vater
des Folgenden (s. d.).

107) L. Calpurnius Eeginianus, Senator, Sohn
des Vorausgehenden. CIG IH 3979 = Le Bas-
)Waddington 1189 Antiochia in Phrygien.

108) Calpurnius Repentinus, Centurio der
legio XXn. primigenia, von den Eebellen (gegen
Galba) am 1. Januar 69 gefesselt, spater auf Be-
fehl des Vitellius getotet. Tac. hist. I 56. 59.

_
109) C(ornelius)? Aemilianus Calpurnius Eu-

filianus s. Cornelius.
110) Calpurnius Eufus, Proconsul von Achaia,

an den ein Eescript des Kaisers Hadrian gerichtet
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war. Ulpian. Dig. I 16, 10. Vielleicht identisch

mit dem Folgenden.

111) M. Calpurnius M. f. Col(lina) Bufus,
praef(eetus) frumenti ex s(enatus) c(onsulto),

legfatus) profvinciae) Cypro pr(o) prfaetore), et

Ponto et Bithyniae, et pro(vinciae) Asiae. CIL
HI 6072 Ephesus. [Groag.]

112) Calpurnius Sabinus, Epistrategus (der

Theba'is) unter dem Praefectus Aegypti C. Pom-
peius Planta, der in den ersten Eegierungsjahren
Traians in diesem Amte war (vgl. Plin. ad Trai. 7.

10. Agyptische Drk. aus d. kgl. Mus. zu Berlin

I 226 [vom 26. Febr. 99]. Comptes rendus de
l'acad. des inscr. 1896, 40; daraus erfahren wir den
Vornamen des Pompeius Planta, und dass er schon
in der ersten Halfte des J. 98 Praefect von Agypten
war; im. J. 104 ist schon sein Nachfolger C.

Vibius Marimus dort, vgl. CIG in p. 311). Eevue
archeol. HI. se"r. XIH (1889) 70ff. [Stein.]

113) Calpurnius Salvianus, ein Italicenser, be-

teiligte sich 706 = 48 an der VerschwOrung gegen
den Propraetor Q. Cassius und erkaufte nach deren
Entdeckung sein Leben von ihm fur eine hohe
Summe (bell. Alex. 53, 2. 55, 3. 5. Val. Max.
IX 4, 2). [Miinzer.]

114) Calpurnius Salvianus, wegen einer zur

Unzeit vorgebrachten Klage im, J. 25 n. Chr. mit
Verbannung bestraft, Tac. ann. IV 36. Borghesi
(Oeuvres V 311) hat vermutet, dass er ein Nach-
komme des Calpurnius Salvianus aus Italica

(Nr. 113) sei. Vielleicht ist er identisch mit dem
CIL n 2265 genannten L. Calpurnius Salvianus.

[Stein.]

115) Calpurnius Sci[pio Orfijtus, salius

Palatinus (demnach Patricier), starb 191 n. Chr.
(CIL VI 1980). Wohl Sohn des Folgenden, s. d.

116) (Ser. Calpurnius) Scipio Orfitus, ge-
nannt in der Inschrift eines Freigelassenen (CIL
VI 14239). Er ist anseheinend identisch mit dem
(Calpurnius) Scipio Orfitus, dem Vater des [CJal-
purnius [Pijso Nr. 60 (CIA HI 620) und mit dem
(Ser. Calpurnius) Orfitus, der zusammen mit (Cal-
purnius) Piso als Patron eines Freigelassenen
(CIL VI 9830) und als Herr eines Sclaven (CIL
VI 11501) genannt wird. Er muss demnach dem

10 Hause der Calpurnii Pisones angehCrt haben, und
der neben ihm erwahnte Piso wird sein jiingerer

Bruder gewesen sein (so Klebs Prosopogr. I 289
nr. 262). Zugleich beweist sein Name, dass er
auch mit den Servii Cornelii Scipiones Orfiti

nahe verwandt war: vielleicht gehorte seine Mutter
diesem Geschlecht an. Man identificiert ihn ge-
wOhnlich mit dem Consul ordinarius des J. 178
Ser. Scipio Orfitus (CIL IH Suppl. p. 1993 dipL
LXXVI) ; aber die Namen des Consuls lassen auch

20 die MOglichkeit zu, dass sein Gentilname Cor-

nelius war, und iiberdies miisste dann des Cal-

purnius Orfitus jiingerer Bruder Piso den Con-
sulat vor dem alteren bekleidet haben. Denn als-

diesen Bruder wird man L. Piso cos. ord. 175
(Nr. 82) zu betrachten haben (Klebs a. a. O.).

Mit mehr Eecht konnte man den cos. ord. des
J. 172, Orfitus, fiir unseren C. halten. Der
191 verstorbene Salius Palatinus Calpurnius Sci-

[pio Orfijtus (Nr. 115) war wohl kaum mit die-

30sem identisch, eher sein Sohn, so wie der im
J. 189 unter die Salii Palatini aufgenommene
Cornelius Scipio Orfitus (CIL VI 1980) der Sohn
des cos. 178 gewesen sein diirfte. Die Verwandt-
schaftsverhaltnisse des Ser. Calpurnius Scipio Or-
fitus waren demnach mutmasslich folgende:

(Calpurnius Piso) (Cornelia Scipionis Orfiti Alia)

116. Ser. Calpurnius Scipio Orfitus

cos. 172
82. L. Calpurnius Piso

cos. 175

115. Calpurnius Scipio Orfitus

117) M. Calpurnius M. f. Gal(eria) Seneca
Fabius Turpio Sentinatianus, p(rimus) p(ilus)

legfionis) I adiutricis, procurator) provincial
Lusitaniae et Vettoniae, praef(ectus) classis prae-
toriae Ravennatis, CIL II 1178. 1267; dann avan-

cierte er zum praef(ectus) classis Misenensis,

CIL H 1178. Militardiplom vom 15. Sept. 134
n. Chr., CIL X 7855, 5 = IH p. 878 dipl. XXXV
(vgl. Suppl. p. 1979); vgl. CIL n 1083. Die In-

schrift II 1267 wird von Hiibner fiir verdachtig
erklart. [Stein.]

118) (Nonius) Asprenas Calpurnius Ser[r]anus,

s. Nonius. [Groag.]

119) T. Calpurnius Siculus — der voile Name
ist uns nur durch die alte Collation der Hs. des

Ugoleto (s. u.) erhalten — schrieb im Anfang der

Eegierung Neros Hirtengedichte. Die alteren

Ausgaben schreiben ihm ausser seinen sieben eige-

nen meist auch die vier bukolischen Gedichte des

Nemesianus (s. d.) zn, die in der hsl. tberliefe-

rung von alters her damit verbunden sind. Die
endgultige Sonderung des Eigentums der beiden
Dichter ist erst durch M. Haupts klassische Ab-
handlung De carminibus bucolicis Calpurnii et

Nemesiani (Berlin 1854 = Opusc. I 358ff.) voll-

60. Calpurnius Piso.
[Groag.]

zogen. Die Bewahrung der Lange des auslauten-
den o, die Angstlichkeit bei der Elision (nur kurze

Vocale werden elidiert und fast nur im ersten

Fuss, im ganzen hochstens elfmal in 758 Hexame-
tern), andere metrische Eigentilmlichieiten (Birt
Ad histor. hexam. lat. symbol., Bonn 1877, 63)

50 unterscheiden die Erzeugnisse des C. von denen
Nemesians, der sich ausserdem zuweilen als un-

geschickter Nachtreter jenes verrat (Nemes. n
44ff.ewCalp. in 5 Iff. Nemes. II Iff. ew Calp. II

Iff. Nemes. ni 2 = Calp. V 2). Zu diesen inneren
Griinden tritt das ausdruckliche Zeugnis des Codex
Gaddianus und besonders der Hs. des Ugoleto,

in der am Schlusse der siebenten Ecloge stand

finis bucolicorum Calphumii Aurelii Nemesiani
poetae Carthaginensis egloga prima. Auch in

60 die schlcchteren Hss. hinein haben sich Uber-

schriften gerettct der des Ugoletischen Codex ahn-

lich T. Calpurnii Siculi bucolicum carmen ad
Nemesianum Karthaginensem incipit, was aus
einem Doppeltitel wie etwa T. Calpurnii Siculi

et Nemesiani Carthaginiensis bucolica verderbt

sein wird.

Die sieben Gedichte, die sonach allein Eigen-

tum des C. sind, sind zum Teil reine Hirtenpoesie

:
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II naoh erzahlender Einleitung ein Wettgesang
von Schafhirt und Gartner in vierzeifigen Stro-
phen zu Ehren der Geliebten; III nach dialogi-

scher Einleitung Lied an die untreue Geliebte
(vgl. namentlich Theokr. id. III. XIV. Verg. eel.

II); V Vorschriften fiber Schafzucht, inhaltlich

mit Vergil Georg. Ill 295—456 sich nahe be-
Tiihrend; VI Vorbereitungen zum Wettstreit im
Gesange, die aber nicht zum Ziele fiihren, weil sie

in heftigen Zank ausarten (erinnernd an Theokr.
V. Verg. eel. III). Dieser Gruppe steht eine zweite
gegeniiber, I, IV und VII umfassend, die also

vielleicht mit Bedacht an Anfang, Ende und in

•die Mitte gestellt sind (daneben mag fur die An-
ordnung der Gedichte in Betracht kommen, dass
I, III, V und VII je einen l&ngeren Einzelvortrag
enthaltcn, die andern durchgehends Dialogform
haben). Die drei durch diese Stellung ausgezeich-
neten Gedichte sind yQttpoi, deren Losung, die vor
Haupt in wesentliehen Punkten schon Gustav
Sarpe (Quaestiones philologicae , Rostock 1819)
gelungen war, einige Aufklarung iiber die Person
des Dichters, voile Sicherheit iiber seine Lebenszeit
giebt. Alle drei Gedichte feiern einen jugend-
lichen Herrscher (I 44. IV 85. VII 6). Mit seiner

Regierung — so stellt eine Prophezeiung des Fau-
nus in Aussicht, die in I ein Hirt dem andern
vorliest — beginnt ein neues goldenes Zeitalter;

dessen Wirkungen auf Vieh und Peld schildert
in IV ein Wechselgesang zweier Hirten in fiinf-

!

zeiligen Strophen drastisch genug; in VII endlich
beschreibt ein Hirt aus der Stadt zuriickgekehrt
einem andern die Spiele, die er dort gesehen hat,

und den Kaiser, der sie veranstaltete. Die Farbe
-dieser iiberschwenglichen Verherrlichung ist die-

selbe, mit der z. B. die Einsiedler Eclogen, deren
Vorbild oder Nachahmer C. gewesen sein muss
(Bucheler Rh. Mus. XXVI 239), und Senecas
Apocolocyntosis die Herrlichkeit des neronischen
Reiches schildern. Auf dieses weisen auch die<
Einzelheiten aufs allerbestimmteste. Es wird zur
Herbstzeit (I Iff.) durch einen Kometen (77ff.)

angekfindigt, offenbar denselben, der beim Tode
des Kaisers Claudius (13. October) leuchtete (Plin.

n. h. II 26. Suet, Claud. 46. Cass. Dio LX 35).
Dass der Fiirst matemis causam vicit Iulis (so

die gute Uberlieferung I 45, vgl. Schenkl p.
LXI), bezieht sich auf die griechische Rede, die
Nero in seinem sechzehnten Lebensjahr far die
Ilier hielt (Suet. Nero 7. Tac. ann. XII 58). Die {

Versprechungen , die Nero im Gegensatz zu den
juristischen Liebhabereien und Willkiirlichkeiten
seines Vorgangers gab (Tac. ann. XIII 4), lassen
sich I 69ff. erkennen. VII 23f. meinen vermut-
lich das hiilzerne Amphitheater, das Nero 57 er-

baute (Suet. 12. Tac. a. 0. 31). Noch anderes
bei Sarpe 31ff. 40ff. Haupt 385ff. Wertlos
sind die Einwande von Kraffert Beitr. z. Krit.
u. Erklarg. lat. Autoren, Aurich 1883, 151 und
Garnett Journ. of Phil. XVI 216ff. e

Durch die Maske des Hirten Corydon hindurch,
der sich in alien drei ygTyoi an der Verherrlichung
Neros beteiligt, ist der Dichter selber deutlich
zu erkennen. Er steht noch im Friihling seines
Lebens, als er die sicbente Ecloge schreibt (v. 74f.,

vgl. IV 34). An Ancrkennung und Behaglichkeit
hat es ihm gefehlt, ja die Notwendigkeit nach
Spanien auszuwandern drohte ihm, bevor sich

Meliboeus als Giinner seiner annabm (IV 29ff.).

Von diesem hofft er nun gar, dass er seinem Ge-
sange GehOr beim Kaiser verschaffen werde (I 94.
IV 157ff.), und nach IV 47f. scheint sich die Hoff-
nung erfiillt zu haben

;
jetzt ist Haus und Land-

gut das Ziel seiner Wttnsche (IV 152ff.). Auch
die sonstigen Piguren der drei ygTqioi, Corydons
Jang aufgeschossener Bruder Ornytus I 8. 24ff.,

Amyntas IV 78 ein anderer (?) Bruder des Dich-
Dters (nicht des Meliboeus, wie Sarpe meinte), der
doctus lollas IV 59, der dem Dichter die Rohr-
pfeife des Tityrus d. h. Vergils (vgl. Verg. buc. I)

geschenkt, also wohl ihn zur bukolischen Dichtung
veranlasst hat, sie alle werden nicht der Phantasie
entsprungen sein, sondern, wie schon die indivi-

duellen Ziige bekunden, mit denen der Dichter sie

ausstattet, Fleisch und Blut gehabt haben. Aber
nur bei Meliboeus scheint sich die Maske noch
luften zu lassen. Auf Grund der Ausserungen

) iiber ihn I 94. IV 53ff. 72. 158ff. hat man ihn
mit verschiedenen in der litterarischen Welt und
bei Hofe angesehenen Mannern der neronischen
Zeit identiflciert. Sarpe 34ff. wollte in ihm den
Philosophen Seneca, Chytil (Der Eklogendichter
T. C. Sic. u. seine Vorbilder, Jahresber. d. Gymn.
in Znaim 1893/94, 4) Columella erkennen. Aber
was iiber die Schriftstellerei des Meliboeus IV 53ff.

gesagt wird
,
passt auf letzteren gar nicht , auf

den Verfasser der naturales quaestiones nur, wenn
) man auf die nachstliegende Deutung der Worte
tibi non tantum venturos dieere ventos agricolis
qualemque ferat sol aureus ortum ,Du treihst

prognostische Schriftstellerei zu Nutz und From-
men der Landwirtschaft' verzichtet. Zwar auch
von C. Calpurnius Piso (o. Nr. 65), den Haupt
391ff. im Meliboeus flnden will, ist uns dergl.

Schriftstellerei nicht bezeugt. Aber alles Ubrige
trifft zu, Freigebigkeit, Umgang mit Nero, Be-
schaftigung mit tragischer Poesie (Tac. ann. XV

' 48. 52. 65. Probus des Valla zu Iuv. V 109), und
vor allem flndet Haupts Annahme eine kraftige
Stiitze in einer weiteren Vermutung. "Wir besitzen
ein Lobgedicht auf diesen Piso in 261 Hexametern,
in den Parisern Excerpten (Meyncke Rh. Mus.
XXV 378) de laude Pisonis betitelt, zuerst von
Joh. Sichard in seinem Ovid (Basel 1527, Bd.
II fol. 546ff.) aus einer nachher verlorenen Lorscher
Hs. herausgegeben , zum grSsseren Teile auch
in dem erwahnten Pariser Florilegium erhalten,
mit dessen einer Hs. sich des Hadr. lunius (Ani-

madversorum libri VI, Basel 1556, 249ff.) ver-

schollener Codex Atrebatensis nahe beruhrt (Bah-
rens PLM I 221ff.). Das Gedicht, das den Piso
als Redner, Hausherrn, Dichter und Sportsmann
feiert. schrieb der Laurissensis dem Vergil, der
Atrebatensis in Ubereinstimmung mit den Seiten-

kopfen der einen Excerpt-Hs. dem Lucan (und
zwar in eatalecton oder ex libro eatalecton) zu,

beides so undenkbar wie die Zuteilung an Ovid
oder Statius (dagegen Lehrs Quaest. epic. 305)
oder Saleius Bassus, welche moderne Philologen
versucht haben (Zusammenstellung und Wider-
legung der Versuche bei C. F. Weber Commentat.
de carmine panegyr. in Calp. Pis., Index lect. Mar-
burg 1859. 7ff.). Dagegen finden sich in dem Ge-
dichte merkwiirdige Ubereinstimmungen mit den
Eklogen des C. sowohl formell in Metrik (unbe-
deutende Einwande bei Weber 14f., vgl. dagegen
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Birt a. a. O. 64 Anm.) und Sprache (vgl. nament-
lich de laude 246ff. mea vota si mentem subiere

tuam, memorabilis olim tu niihi Maecenas te-

reti cantabere versu mit buc. IV 152ff. olim.

quae tereti decurrent carmina versu tunc,

Meliboee, mihi wenn sich mein Wunsch nach

einem Gut erfiillt haben wird) als inhaltlich:

auch der Dichter der Laus ist jung, noch nicht

zwanzig Jahr (v. 261), stammt aus bescheidenem
Hause (254), mOchte, dass Piso sein Maecen wird,

wie es C. von Meliboeus wiinscht. Dazu kommt
als ausserer Beweis, dass in den Pariser Excerpten

auf de laude Pisonis unmittelbar die C.-Excerpte

folgen. Zieht man all dies in Betracht, so wird

man schwerlich geneigt sein, die Namensgleichheit

zwischen dem Dichter der Eclogen und dem Hel-

den des Panegyricus als blossen Zufall anzusehn.

Preilich sind fur dieselbe mehrere Erklarungen

moglich. Der junge Dichter, der den Hofmann
um Aufnahme in sein Haus gebeten hat (de laude

218), konnte von ihm, wie Haupt vermutete,

adoptiert worden sein. Er kOnnte aber auch, was
wohl wahrscheinlicher ist, der Sohn eines Frei-

gelassenen Pisos sein (vgl. Schenkl p. IXf.). Zu
letzterer Annahme stimmt das Cognomen Siculus,

das als eine Anspielung auf Theokrit anzusehen

minder wahrscheinlich ist, als es einfach von Her-

kunfl aus Sicilien zu verstehen; nennt doch auch

der Dichter stets nur Vergil als sein bewundertes

Vorbild.

Sieht man nach all diesem in dem Lobge-

dicht auf Piso ein Werk des C. , so hat man es

vermutlich vor die Bucolica zu setzen, wenigstens

vor die ygtcpoi unter ihnen. Denn de laude Piso-

nis, das Neros aesthetische Liebhabereien und Ver-

suche neben denen des HOfiings nicht mit einem

Wort erwahnt, muss eben darum wohl noch unter

Claudius geschrieben sein (Teuffel R. L.-G. 5

§ 306, 6), wie sich denn C. nach Ausweis von IV
30 thatsachlich schon unter einer andern Regierung

ah der Neros dichterisch beschaftigt hat. Zudem
macht das Lobgedicht den Eindruck eines ersten

Annaherungsversuches an Piso (v. 216ff. , beson-

ders 218. 253ff.), wahrend schon das erste buko-

lische Gedicht die Hoffnung auf Vermittlung beim

Kaiser aussprechen darf (94) und das vierte von

erfolgter Forderung zu reden weiss (36ff.). Im
iibrigen ist iiber die relative Chronologie der Ge-

dichte des C. , soweit sie sich nicht aus friiher

Gesagtem ergieht, wenig zu ermitteln. Jedenfalls

sind die Schlusse fiber ihre Zeitfolge , die man
aus der Sprache und Metrik (Schenkl p. Xllff.)

oder der grosseren oder geringeren Abhangigkeit

von Theokrit (Chytil 24) gezogen hat, hCchst

unsieher. Dagegen wird durch IV lOf. wahr-

scheinlich, dass wenigstens ein Teil der rein pasto-

ralen Gedichte, insbesondere wohl V, vor die Ver-

herrlichung Neros in IV fallt.

Originates hat C. dem Leser wenig zu bieten.

Aber er weiss die seinen Vorgangern entlehnten <

Stiftchen doch nicht ohne Geschick zum neuen

Mosaik zusammenzufugen. Als sein Vorbild nennt

er selbst den Vergil und feiert ihn in Tonen iiber-

schwenglicher Begeisterung (IV 62ff.. vgl. de laude

230ff.). "Was er diesem und in zweiter Linie andern

romischen Vorgangern, insbesondere Ovid, ver-

dankt, hat Schenkl in seiner Ausgabe (besonders

S. 73ff.), freilich nicht wahlerisch genug, zusam-

mengestellt; fast seinen ganzen Namenvorrat hat
C. aus rtimischen Quellen zusammengestoppelt
(v. Wilamowitz Ind. lect. Gotting. 1884, 6).

Aber C. hat sich auch bei Theokrit Motive und
Wendungen geborgt; die Andeutungen Schenkls
p. XXI u. 76 haben Leo Ztschr. f. est. Gymn.
1885, 613f. und Chytil 9ff. erweitert und ver-

tieft. Von spateren Dichtern scheinen Statius und
Claudian den C. gelesen zu haben;' eifrig nach-
igeahmt hat ihn im 3. Jhdt. Nemesianus (s. o.).

Mit dessen Eclogen zusammen sind die seinigen

dann fortgepfianzt worden. In dieser Verbindung
haben sie dem Bischof Modoin von Autun (Naso)

vorgelegen, der sie in seinen Gedichten an Karl
den Grossen (beste Ausgabe von E. Dummler
Neues Arch. f. alt. deutsche Gesch. XI 1886, 77ff.)

viel benutzt hat (Bahrens Rh. Mus. XXX 628),

und stehen sie auch, wie eingangs bemerkt, in

unseren Hss. Diese sondern sich in zwei Klassen.

' Die erstere zeigt reinere Uberlieferung und ist

reprasentiert durch zwei erhaltene Hss., Neapoli-

tanus (380, um 1400 geschrieben) und Gaddianus

(90, 12; saec. XV), und zwei verlorene, den vetustis-

simus Codex, den Thadeus Ugoletus aus Deutsch-

land nach Italien gebracht haben soil und Nic.

Angelius mit dem Riccardianus 363 collationiert

hat, und eine Hs. Boccaccios, aus der sich Les-

arten im Harleianus 2578 erhalten haben. Die

weitaus besten Vertreter der zweiten mehr oder
1 weniger interpolierten Hss.-Klasse sind der nur

bis Calp. IV 12 reichende Parisinus 8049 (saec.

Xn) und jener Codex, den der Urheber des Pariser

Florilegiums (s. o.) zu Grunde legte; der Rest,

stark interpoliert, zerfallt in zwei Gruppen. Vgl.

H. Schenkl Wiener Stud. V 281ff. VI 73ff. und
in seiner Ausgabe p. XXXVDIff. Gebiihrend ver-

wertct ist diese Uberlieferung erst in der eben

genannten Ausgabe (Calpurnii et Nemesiani bu-

colica rec. H. Schenkl, Leipzig-Prag 1885, mit

ausffihrlicher litterarhistorischer und kritischer Ein-

leitung und Index verborum); die friiheren Aus-

gaben sind wertlos, auch die von Bahrens (PLM
IH 65ff.) ruht auf ungeniigendem Fundament,
Vgl. Teuffel a. a. O. Ribbeck R. Dicht. Ill

47ff. [Skutsch.]

120) L. Calpurnius L. f. Pub(lilia) Squil-

lius (?), qufaestor) imperatorum (?), trib(tmus)

plfebis), prae[t(or)], Patron von Verona. CIL V
3335 Verona. [Groag.]

121) Calpurnius Statura, Jugendfreund des

Dichters Persius, starb in jugendlichem Alter.

Vit. Persii, Suet. rell. p. 73 Reiffersch. [Stein.]

122) C. Bellicus Calpurnius [TJorquatus

s. o. Bellicius Nr. 1.

123) (C. ? Nonius) Asprenas Calpurnius Tor-

quatus s. Nonius.
124) Calpurnia. Pint. par. min. 20 (daraus

Clem. Alex, protrept. Ill 42. Euseb. praep. ev.

IV 16, 12) erzahlt nach einem fast ganz unbe-

kannten Autor Dorotheos (vgl. Script, rer. Alex,

ed. C. Muller 156, 3), dass Marius wie Erechtheus

seine Tochter C. infolge eines Traumgesichts ge-

opfert habe, um den Sieg fiber die Cimbern zu

erringen. Die Anekdote entbehrt jedes Wertes.

125) Calpurnia Bestiae (jedenfalls des Con-

suls von 643 = 111 Nr. 23) film, uxor Antistii,

iugidato viro gladio se ipsa transfizit im

J. 672 = 82 (Veil. II 26, 3).
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126) Calpurnia, Tochter von Nr. 90, vermahlte maxima (CIL VI 2146 = XIV 4120, 1 ;
vielleicht

sich im J. 695 = 59 mit Caesar (Suet. 'Caes. 21. auch Bull. com. XII 1884, 6 nr. 702).

App. t>. c. II 14. Dio XXXVIII 9, 1. Plut. Caes. 135) Calpu[r]nia Quadratilla, Gemahlm des

14, 4; Pomp. 47, 4), der im J. 700 = 54 aus poli- C. A[r]rius An[to]ninm (CIL VIII 2390 Tha-

tischen Grunden voriibergehend an erne Scheidung mugadi), vgl. Arrius Nr. 13.

von ihr dachte (Suet. 27). Durch die umlaufenden 136) Calpurnia Rufria Aemilia Domitia Severs.

Geriichte und warnende Traume beangstigt, bat sie e(larissima) f(emina) Tochter des Ser. Calpur-

am 15. Marz 710 = 44 den Gemahl sehr dringend, nius Domitius Dexter (Nr. 33), s. d.

nicht in die Senatssitzung zu gehen (Suet. 81. 137) Calpurnia Sabina, Gattin des Senators

Val Max. I 7, 2. Veil. II 57, 2. Obsequ. 67. 10 Q. Iulius Maximus, Mutter des Q. Iulius Clarus

App. II 1151 Plut. Caes. 63, 2ff. Dio XLIV 17, und des Q. Iulius Nepotianus, denen alien sie

1. Zonar. X 11). Nach seiner Ermordung lieferte die Grabschrift setzte. CIL II 112 Ebora.

sie in der ersten Besturzung Papiere und Geld 138) Servenia Cornuta Cornelia Calpurnia

des Dictators an M. Antonius aus (vgl. Bd. I Valeria Secunda Cotia Procilla . . .
Luculla s.

S. 2598). Die Grabschrift einer ihrer Dienerinnen Servenius. [Groag.]

vgl. CIL VI 14211. [Munzer.] Calpurnius fornix, in Rom auf dem Capitol,

127) Calpurnia, Tochter des L. Piso, wahr- nur genannt von Oros. V 9, 2 (in der Erzahlung

scheinlich des Consuls vom J. 739 (Nr. 99), Ge- vom Tode des Ti. Gracchus); scheint liber dem

mahlin des (L. Nonius) Asprenas cos. 6 n. Chr., Clivus, nicht weit vom tarpeischen Felsen, ge-

Mutter des L. Nonius Asprenas cos. 29 n. Chr., 20 standen zu haben. S. Jordan Top. I 2, 64.

des (Nonius) Asprenas Calpurnius Ser[r]anus und [Hiilsen.]

des (C. ? Nonius) Asprenas Calpurnius Torquatus Calpus ,
angeblicher Ahnherr der gens Cal-

(CIL VI 1371). Ihr Enkel, der Sohn ihres zweiten purnia, s. o. S. 1365.

oder dritten Sohnes, war wohl (Nonius) Calpurnius Caltadriense (oppidum), Bischofssitz der 1 ro-

Asprenas. Vgl. die Stammtafel der Calpurnii Pi- vinz Mauretania Caesariensis im J. 484 (Not. Caes.

sones oben S. 1375. [Groag.] nr. 67, in der Bischofsliste bei Halm m der

128) Calpurnia, Concubine des Kaisers Clau- Ausg. des Victor Vitensis p. 69). [Dessau.]

dius; verriet ihm, von Narcissus bewogen, die Caltula, ein zur Zeit des Plautus (Epid. 23U
Vermahlung Messalinas mit C. Silius im J. 48 Aulul. 510 ist caltularii schlechte Lesart) eben

n. Chr., Tac. ann. XI 30. [Stein.] 30 iiblich gewordenes weibliches Kleidungsstiick, be-

129) Calpurnia, illustris femina, auf Agrip- nannt nach der gelben Blume ealta, deren Farbe

pinas Veranlassung im J. 49 ins Exil getrieben, es hatte, Non. 16, 4. Nach Varro bei Non. a. O.

weil Claudius ihre Schonheit gelobt hatte (Tac. ein palliohim breve. [Mau.]

ann XII 22; vgl. XIV 12. Zonar. XI 10, wo Calva, Beiname der Venus nach Serv. Aen.

die Version, dass C. getotet worden sei, falsch I 720: est et Venus Calva ob hanc eausam (a),,

ist) Nero gestattete ihr nach Agrippinas Unter- quod cum Gatti Capitolium obsiderent et deessent

gang im J. 59 die Riickkehr (Tac. ann. XIV 12). funes Romanis ad tormenta facienda, prima

130) Calpurnia, Enkelin des Calpurnius Pa- Domitia crinem suum, post ceterae matrcmae

batus (Nr. 34), Nichte der Calpurnia Hispulla imitatae earn exseeuerunt, wide facta tormenta,

(Nr. 132), dritte Gemablin des jungeren Plinius, 40 et post bellum statua Veneri hoe nomine collo-_

der mit ihr in gliicklicher, doch kinderloser Ehe cata est; licet alii (b) Calvam Vemrem quasi

lebte. Sie begleitete ihn nach Bithynien und puram tradant, alii (c) Calvam, quod corda

reiste auf die Kunde vom Tode ihres Grossvaters amantum calviat, id est fallat atque eludat;

nach Italien zuriick (ad Tr. 120. 121). Von den quidam (d) dicunt, porrigbw olim capillos ceci-

Briefen des Plinius sind VI 4. 7. VII 5 an sie disse feminis et Ancum regem suae uxori sta-

gerichtet. Sonst wird sie genannt : epist. IV 1. tuam calvam posuisse, quod constitit piaculo;

19. V 11. VILT 10. 11. Sidon. Apoll. epist. II nam post omnibus feminis capilli renati sunt,

10 5_ [Groag.] wide institutum, lit Calva Venus coleretur; des
'

131) Calpurnia, Gattin des Csurpators T. an erster Stelle erwahnten Anlasses {a) gedenken

Quartinus, eines Gegenkaisers von Maximin (235 50 auch Hist. Aug. Maxim, duo 33, 2 und Lact. inst.

—238 n. Chr.), sancta et venerabilis femina de I 20. 27, die sogar von templum oder aedes der

genere Caesommrum, id est Pisonum; ihre Statue Venus C. sprechen. Man hat in dem Beinamen

im Tempel der Venus war noch in spaterer Zeit Beziehungen auf die symboliscbe Abscherung der

zn sehen. Hist. Aug. tyr. trig. 32. 5. Haare am Hochzeitstage (Hartung Relig. d.

132) Calpurnia Hispulla, Tochter des Calpur- Romer II 251) oder gar auf die Doppelgeschlech-

nius Fabatus (Nr. 34) und daher Tante der tigkeit der orientalischen Aphrodite (Pre Her
dritten Gemahlin des jungeren Plinius. An sie Rom. Mythol. 1447. Usener Legenden der Pe-

sind gerichtet Plin. ep. IV 19 (Calpwniae Hi- lagia p. XXni) gesucht, doch liegt der ganzen

spullae\ und VIII 11 (Hitpullae). Ausserdem wird Nachricht offenbar weiter mcbts als die Existenz

*ie wie'derholt bei Plinius erwahnt, ohne dass ihr 60 einer wirklieh oder vermeintlich kahlkopfigen

Name genannt wird, ep. IV 1, 7. V 14, 8: ad Prauenstatue (die Versionen a und d gedenken

Trai. 120, 2. 121. Bei dem Tode ilires Vaters einer solchen ausdriicklich) , die man fur Venus

im J. 112 n. Chr. war sie noch am Leben (ad hielt, zu Grande, wahrend von einem Kulte der

Trai. 120, 2. 121). [Stein.] Venus C. die urspriingliche Cberlieferung mchts

133) Calpurnia L. f. Lepida. Gemahlin eines weiss (vgl. Wissowa Philol. Abhandl. f. M. Hertz

(Cornelius?) Orfltus. CEL VI 14235 (Grab- 1888, 158f.). Von den verschiedenen aetiologi-

schrift). schen Erkliirungen kehrt die am popularsten ge-

134) Calpurnia Praetextata, viirgo) Vfestalis) wordene erste (a), auch anderweitig localisiert,
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mehrfach ohne Beziehung auf Venus C. wieder,

so in Salona (Caes. b. c. Ill 9, 3), Karthago
(Frontin. strat. I 7, 3. Plor. I 31, 10), Massilia,

Rhodos (Prontin. I 7, 4), Aquileia (Hist. Aug.
a. a. O.). ITber die angebliche Calva dea einer

rheinischen Inschrift vgl. Caiva dea.
[Wissowa.]

Calvarius. Sex. Calvarius (einige Hss. Ke-
geahoe), Tribun im J. 67 n. Chr., bei der Belage- quid in fraudem patroni factum sit. frg. 1 pr.

rung von Iotapata. Joseph, bell. Iud. Ill 325.10 3. 5. 9. 12. 13. 26; frg. 2 §§ 1. 3. Lebte der

schafte, die bei Lebzeiten des Freigelassenen die-

sen Pfilchtteil des Patrons schmalerten, stand
ihm selber und seinen Erben zu, Dig. XXXVIII
5, 1, 26. Eine besondere Voraussetzung der a. C.
war, dass der Freigelassene ohne Testament ver-

starb. War das Gegenteil der Pall, so war dem
Patron zu demselben Zwecke eine andere Klage,
die actio Faviana, gegeben. Dig. XXXVIII 5 si

Es ist nicht sicher, dass er mit dem bei Josephos
hauflg genannten Sex. Vettulenus Cerialis iden-

tisch ist, wie L. Renier Memoires de l'acad. des

inscr. XXVT (1867) 308 vermutet hat; denn er

wird hier erst als Sixazos tts Kakovdgios einge-

fiihrt, wahrend kurz vorher (III 314) von Keqe-
dXiog die Rede war. [Stein.]

Calvaster (Cass. Dio LXVII 11) s. Iulius.
Calucones. 1) Raetisches Volk, wie es scheint

Patron bei .dem Tode des Freigelassenen nicht

mebr, so stand sein Pflichtteilsrecht und die zu
dessen Schutze gewahrte Klage seinen Kindern
zu, Dig. XXXVIH 5, 1, 27. Paul. sent. Ill 3.

Grundsatzlich richteten sich die beiden erwahnten
Klagen nur gegen arglistige Handlungen (in frau-
dem patroni). Bestand jedoch die dem Patrone
nachteilige Verausserung in einer donatio mortis
causa, so war diese anfechtbar, ohne dass man

m heutigen Val Calanca. Erwahnt ausser auf 20 nach der arglistigen Absicht ihres Urhebers fragte,

der Alpeninschrift bei Plin. n. h. Ill 137 (CIL
V 7817) yon Ptol. II 12, 2 xarexovot 6k rije

'Pairtas ra jj,kv dgxTixdirega Sgi^avrai, za 6k vo-

xiwxRQa Xovavfjrai xal 'Piyovoxoi , ra Si juetal-v

Kakovxwves xai Ovhvovxtg. Zeuss Die Deutschen
226. 236.

2) Volk im inneren Germanien zu beiden Sei-

ten der Elbe, siidlich von den Sdiyyai, Ptol. II

11,10

(

Kcdovxtovee). Nach Zeuss(Die Deutschen

Dig. XXXVIH 5, 1, 1, weil dieses Geschaft, ob-

wohl unter Lebenden abgeschlossen , doch einer

letztwilligen Verfugung im wesentlichen gleich-

stand.

Dem an Kindesstatt angenommenen gewalt-
freien Unrnfindigen (imputes arrogatus), dem der
Kaiser Antoninus Pius ein unentziehbares Anrecht
auf ein Vierteil des Nachlasses seines Adoptiv-

vaters zugesprochen hatte (sog. quarta divi Pit),

112. 226) identisch mit den Kaovlxoi Strab. VII 30 wurde ein den actiones C. und Faviana ent--

291 (292 Ka&vXxwv). C. Muller zu Ptol. II 1,

260. Mttllenhoff Haupts Ztschr. IX 236. R.
Much Deutsche Stammsitze 55ff. [Ihm.]

Calvilla (Domitia Lucilla) s. Domitius.
Calyinianns s. Venidius.
Calvinus. 1) Willkilrlich gewahlter Name

bei Mart. VH 90. [Groag.]

2) Calvinus, Freund Iuvenals, der an ihn die

13. Satire richtet, um ihn wegen eines Geldver-

sprechender Rechtsschutz gewahrt, Dig. XXXVIII
5, 13. Dagegen standen diese Klagen dem fruhe-

ren Hausvater eines aus der Gewalt entlassenen

Kindes (parens manumissor) nicht zu, obwohl er

die noterbrechtliche Stellung eines Patrons hatte,

Inst. I 12, 6. Dig. XXXVII 12, 1 pr. quia ini-

quurn est ingenuis hominibus non esse liberam
rerum suarum alienationem. XXXVII 12 , 21.

Litteratur: Muller Lehrb. d. Institutionen 821
lustes zu trOsten. Er war im J. 67 n. Chr. ge- 40 § 203 V. Puchta-Kriiger Institutionen 10 II

boren und damals 60 Jahre alt (v. 17 ; vgl. Fried
landers Ausgabe, Einleitung lof.). Fried-
lander hat seine fruhere Ansicht, dass der Dichter
selbst unter C. zu verstehen sei, aufgegeben (Jah-

resber. LVII 1886, 2041). [Stein.]

3) S. Caelius Nr. 19, Domitius, Egna-
tius, Iavolenus, Iulius, Iunius, Sextius.

4) Calvinus, Cognomen des spateren Kaisers

(238 n. Chr.) D. Caelius Calvinus Balbinus, cos,

470 § 319. • [Leonhard.]

Calvisius. 1) Client der Iunia Silana, von
dieser im J. 55 n. Chr. neben Iturius als An-
klager der jungeren Agrippina aufgestellt (Tac.

ann. XIII 19. 20), jedoch von Nero durch Rele-

gation bestraft (Tac. ann. XIII 22). Nach dem
Tode Agrippinas befreite ihn Nero im J. 59 von
der Strafe (Tac. ann. XIV 12).

2) P. Calvisius, Consul suffectus in unbe-
ord. LT im J. 213 n. Chr. mit Kaiser Caracalla 50 kanntem Jahre vor 80 n. Chr. mit Q. Futius.
cos. IV; s. Caelius Nr. 20. [Groag.]

5) Calvina, entfernte Verwandte des jiingern

Plinins, der ihr die Mitgift schenkte und nach
dem Tode ihres Vaters dessen Schulden erliess.

An sie ist Plin. ep. H 4 gerichtet. [Stein.]

Calrisiana, Rhede an der Sudkiiste von Si-

cilien, zwischen Agrigent und Syrakus, 49 mp.
von Agrigent, 88 mp. von Syrakus, Itin. Ant.
95. '

[Hiilsen.]

Calrisiana actio ist ein Seitenstuck der que- 60
rela inoffici/isae donatio/lis she dot is; denn sie

schutzt ebenso, wie diese, Pflichtteilserben gegen
Verausserungen des Erblas<ers, die noch bei dessen
Lebzeiten den Pflichtteil niindern oder ganzlich
der Erbmasse entziehen. Der durch die a. C.
Gescbiitzte ist der patronus. dem an dem Xaeh-
lasse seines lihertus ein Pflichtteilsrecht sregeben
war, Inst. Ill 7. Iff. Die Anfechtung der Ge-

I'auly-Wissowa III

CIL X 827 Pompeii.

8) P. Calvisius , Sohn des (P. Calvisius)

Ruso (Nr. 9), befindet sich im J. 87 n. Chr. unter

den Knaben senatorischen Standes, die den Arval-

brudern Dienste leisten (CIL VI 2065 Acta Ar-

valium). Vielleicht identisch mit P. Cfalvisius?)

Ruso Nr. 10. [Groag.]

4) Flavins Calvisius s. C. Calvisius Statianus

Nr. 17. [Stein.]

5) Q. Clodius Calvisius Honoratus s. Clodius.
[Groag.]

6) [C]alvisius P[a]trophilus , Iuridicus von
Agypten im J. 117 148 n. Chr. Revue archeol.

ILL serie, XXIV (1894) 65—75. [Stein.]

7) Calvisius Su . ., wahrscheinlich Statt-

halter von Britannien (CIL VII 324). Vielleich

ist Ruso zu erganzen, und dieser C. mit P. Cal-

visius Ruso Nr. 9 oder P. C(alvisius?) Ruso

45
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Nr. 10 identisch, vgl. Pick Numismat. Zeitschr.

XXIH 1891, 73, 104.

8) C. Calvisius Rufus (0. Calvisius Plin.

epist. IV 4, 1; Calvisius Bufus III 19 und III
I im Codes Ashburnhamensis, sonst Calvisius),
Freund des jtingeren Plinius (I 12, 12. IV 4, 1.

V 7, 5) und des Sosius Senecio, Mutterbruder
des Varisidius Nepos (IV 4, 1), Decurio in Comum
(V 7, 3. 4). An ihn sind von Plinius Briefen
II 20. HI 1. 19. V 7. VIII 2. IX 6 gerichtet.

9) P. Calvisius Ruso, Consul suffectus im Marz
eines unbekannten Jahres unter Vespasian mit
L. Iunius Caesennius Paetus (GIL VI S97. Herm.
XXIH 158. 159, vgl. Caesennius Nr. 10). Pro-
consul von Asia unter Domitian und zwar nicht
vor dem J. 84, in welchem dieser den Beinamen
Germanicus annahm (Mfinzen von Ephesus, Wad-
dington Pastes nr. 106, 1. 2. Mionnet III
94 nr. 261

;
Suppl. VI 132 nr. 357. 358. 359.

133 nr. 360). Im J. 87 lebte er noch, da sein
Sohn in diesem Jahre den Arvalbriidern mini-
strierte, demnach patrimus el matrimus war
(s. o. P. Calvisius Nr. 3).

10) P. C(alvisius?) Ruso, Statthalter von
Kappadokien im J. 107 n. Chr. (Miinze von Se-
bastopolis, Numismat. Zeitschr. XXIII 1891, 7

L

nr. 26; von Kybistra, Mionnet IV 437 nr. 216).
Er ist vielleicht identisch mit P. Calvisius Nr. 3
(vgl. Pick Numismat. Zeitschr. a. a. O.).

11) Calvisius Sabinus, reicher Mann zur Zeit I

des Philosophen Seneca, von diesem wegen seiner
Einfalt und Unbildung verspottet (Seneca epist.

HI 6, 5—8). Es ist wohl an ein sonst unbe-
kanntes Glied der Familie der Calvisii Sabini
zu denken.

12) [Calv?]isius Sabinus wird auf einem
Inschriftfraginent aus Baden in der Schwciz, wie
es scheint, als Statthalter von Germania superior

unter Claudius genannt. Zangemeister Westd.
Zeitschr. XI 1892, 313. [Groag.] <

13) C. Calvisius Sabinus C. f. (Dio XL VIII
ind. CIL X 6223). 706 = 48 sandte Caesar ihn
.mit fflnf Cohorten und etwas Cavallerie nach
Aetolien (Caes. b. c. HI 34, 2) ; nachdem C. diese
Landschaft (ebd. 35, 1) und gemeinsam mit L.
Cassius die ihr benachbarten besetzt hatte, stiessen

beide zu dem Heer des Q. Fufius Calenus (ebd.

55, 1). App. b. c. II 6o giebt an, dass C. durch
Metellus Scipio eine empfindliche Niederlage er-

litten habe ; indes nach allgemeiner Annahme J

ist dies nicht richtig (vgl. o. S. 1227 unter
Caecilius Nr. 99), sondern es liegt dieselbe Ver-
wechslung seines Gentilnamens mit dem Cog-
nomen des Domitius Calvinus vor, wie auch bei

App. Mithr. 120. Plut. Sert. 12, 3 tahnlich sogar
bei Mommsen R. G. V 58 Anm.), die hier nur
noch die Anderung des Praenomens zur Folge
hatte. C. gelangte zur Praetur und verwaltete
darauf 709 = 45 die Provinz Africa Vetus (Cic.

Phil, m 26). Urn die Zeit der Katastrophe (

Caesars war er zuriick und hielt als einer der
wenigen Getreuen an den Iden des Marz 710 =
44 bei dessen Leiche aus (Nic. Damasc. v. Caes.

26, 2). Antonius verlieh ihm, als er nach Mutina
abging, seine bisherige Provinz aufs neue (Cic.

a. 0.); doch er nahm sie nicht mehr ein, da sich

der vom Senat dorthin gesandte Statthalter Q.
Cornificius in ihr behauptete (Cic. ad fam. XII 25,

1, vgl. 22, 3). 715= 39 war er Consul mit L. Mar-
cius Censorinus (f. Biond. CIL 12 p. 65; f. Amit.
ebd. p. 244, 3. Ehreninschriften CIL IX 414. X
6223. SC. de Panamar. Bull. hell. XI 226 =
Viereck Sermo Graecus 41 nr. 20. Dio XLVIII
ind. und 34, 1 Chronogr. Idat. Chron. Pasch.
Cassiod.). Im folgenden Jahre betraute ihn Oc-
tavian mit dem Commando der Flotte gegen Sex.
Pompeius. Bei Kyme lieferten C. und der ihm

} unterstellte trberlaufer Menodoros dem Menekrates
eine grosse Seeschlacht, die infolge des Einbruchs
der Nacht zwar unentschieden blieb, aber doch
den Weg nach Sicilien und die MOglichkeit der
Vereinigung mit Octavians Flotte eroffnete (App.
b. c. V 81ff. Dio XLVIII 46. 5). Doch kaum
war diese in der Meerenge von Messina erfolgt,

als ein furchtbares Unwetter den Schiffen unend-
lichen Schaden that (App. Dio 47, 2ff.). Vielleicht

hatte es sich gezeigt, dass C. als Admiral nicht
)tuchtig ware; im J. 717 = 37 bewies er sich

nicht geniigend aufmerksam und wachsam, denn
er hatte nicht verhindert, dass Menodoros mit
einem Geschwader wieder zu Pompeius zuruck-
kehrte (Dio 54, 7. App. V 96), und deshalb setzte

ihn Caesar nunmehr ab (App. V 96). Nach Plut.
Anton. 58, 3. 59, 1 brachte er 722 = 32 viele

Anklagen und Verleumdungen gegen Antonius
vor, doch ist wahrscheinlich statt seines Namens
der des C. Clunius einzusetzen; vgl. Borghesi

lOeuvres V 151. 725 = 28 triumphierte er ex
Hispania, war also damals Statthalter dieser

Provinz gewesen (tab. tr. Barb. CIL I 2
p. 77).

Als Consul und Imperator bezeichnen ihn mehreie
Meilensteine der Via Latina (CIL X 6895. 6897.
6899—6901), deren Wiederherstellung er wahrend
des nachsten Jahres leitcte. Cic. ad fam. X 26, 3;
vgl. 25, 3 nennt ihn homo magni iudieii, freilich

einem gemeinsamen Freunde gegeniiber. Vgl.
Borghesi Oeuvres V 148—154 mit Henzens
Anm. 154, 4. [Munzer.]

14) C. Calvisius Sabinus, Consul ordinarius
im J. 750 = 4 v. Chr. mit L. Passienus Rufus;
C. Calvisius Sabinus CIL VI 456 ; C. Calvisius
Monum. Ancyr. 3, 29. CIL X 5779 ; C. Cah . .

.

CIL 12 p. 69 fasti min. XIII; ... C. f. Sabinus
CIL 1 2 p. 69, fasti Lucerini ; sonst Sabinus. Sohn
des Consuls des J. 715 = 39 v. Chr. C. Calvisius
Sabinus (Nr. 13), Vater des Folgenden. In der
Inschrift CIL XI 4772 (Spoletium) wird ein [C.J
Calvisius C. f. Sabinus. patronus, eos., VII vir

epulfonum), cur(io) max(imus), genannt, bei dem
es zweifelhaft erscheint, ob an C. oder an dessen
Sohn zu denken ist.

15) C. Calvisius Sabinus. a) Name. C. Cal-
visius Sabinus CIL II 2093. X 1468; C. Col-
visius CIL X 896. Tac. ann. IV 46 ; C. Ca . .

.

CIL 12 p. 71 fasti Arvalium: Calvishis Sabinus
CIL VI 5180. XI 3805. Tac. ann. VI 9; hist.

I 48. Plut. Galba 12. Dio LIX 18. 4; . . alvi-

sius Sabimis CIL III Suppl. 7153; ...visius
Sabinus CIL VI 343, sonst Sabinus.

b) Leben. Sohn des Vorhergehenden. Consul
ordinarius im J. 26 n. Chr. mit Cn. Cornelius
Lentulus Gaetulicus (s. die oben angefiihrten

Stellen). Im J. 32 wurde er der Majestatsver-
letzung angeklagt. jedoch der Gefahr entrissen

(Tac. aim. VI 9). Spater bekleidete er die Statt-

halterschaft von Pannonien (Dio LIX 18,4; auf
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diese Legation bezieht Mommsen die Inschrift

eines Comes des C. CIL X 1468). Wahrend der-

selben trug seine Gemahlin Cornelia ein scanda-

lises Benehmen zur Schau, durch welches auch
•der unter C. dienende T. Vinius Rufinus com-

promittiert wurde (Tac. hist. I 48. Plut. Galba

12). Als C. im J. 39 nach Rom zuriickkehrte,

wurden er und seine Gattin angeklagt, kamen
jedoch der Verurteilung durch Selbstmord zuvor

(Dio LIX 18, 4).

16) Q. Calvisius Sabinus, c(larissimus) v(ir).

Inschrift eines Bronzesiegels bei Gori Inscr.

Etrur. IH p. 9 nr. 5, citiert von Borghesi Oeuvres

V 155. ' [Groag.]

17) C. Calvisius C. f. Pob(lilia) Statianm,

populi advocatus, ab epistulis Latinis Augu-
stor(um), Patron der Colonie Verona, CIL V
3336 = Dessau 1453. E.Klebs (Prosopogr. I 294

nr. 291) identiflciert ihn nach CIL III Suppl. 12048

Unter Otho verlangte das Volk vergeblich ihre

Hinrichtung. Spater (unter den Flaviern) besass

sie wieder Einfluss vermoge ihrer Ehe mit einem
Consularen, ihres Reichtums und ihrer Kinder-
losigkeit (Tac. hist. I 73). Ihr Name flndt sich

CDL V 8112, 24. 25. Dbwohl sie Dio eine ywii
emcpavrig nennt, dtlrfte man doch mit Klebs
(Prosopogr. I 295 nr. 297) in den beiden Frei-

gelassenen C. Calvius Logus und dessen Gemahlin
10 Crispinilla (CIL VI 16586) ihre Eltern zu er-

blicken haben. '[Groag.]

Calnm s. Glanum.
Calumnia. Das Wort wird von den ROmern

in Verbindung gebracht mit dem Verbum calvi,

dieses selbst gedeutet als frustrari, decipere, Gaius
Dig. L 16, 283 pr. Isidor. etymol. V 26, 8. Pri-

scian. inst. X 13. Diese Ableitung wird von den

modernen Sprachhistorikern als zutreffend ange-

sehen, vgl. Curtius Grundztige der Etymol. 5

{datiert vom 26. Oct. 174), wo er als praefectus 20 140. W. Lindsay The latin language (1894) 327
Aegypti erscheint, wohl mit Recht mit dem Fla

vius Calvisius, von dem Dio LXXI 28, 3 erzahlt,

dass er als Praefectus Aegypti an dem Aufstand

des Avidius Cassius im J. 175 n. Chr. teilge-

nommen habe und dafiir mit Verbannung bestraft

worden sei. Die Augusti in der obigen (Vero-

nenser) Inschrift sind somit die Kaiser Marcus

und Verus. [Stein.]

18) Calvisius Taurus s. Taurus

Fr. Stolz Histor. Gramm. d. lat. Sprache (1895)

497. Andere stellen das Wort zusammen mit

xaletv, colore, Festus 225; mit xnXeco, Bugge
in Curtius Studien IV 331ff., mit dem Sanskrit-

stamm skar (= sich drehen, wanken) und xvXXog,

axoliog, Osthoff und Unger bei H. Wegele
Geschichte derfalschen Anschuldigung(1892) 2. 3.

So ergiebt sich als Bedeutung von calumnia
zunachst: Tauschung, Ausfhichte, Verdrehung, Chi-

19) P. Calvisius Tullus, Consul I suffectus 30 cane
,
Ranke, vgl. z. B. Cic. pro domo 37; pro

im J. 109 n. Chr. mit L. Annius Largus (CIL

VI 2016 = XIV 2242 fasti feriarum Latinarnm),

Consul II suffectus in unbekanntem Jahre (Hist.

Aug. Marc. 1, 3), Sohn des L. Catilius Severus

(s. d.), Gemahl der Domitia Lucilla maior, Vater

der Domitia Lucilla minor, der Mutter des Kaisers

Marcus (Hist. Aug. Marc. 1, 3. 4, vgl. o. Annius
Nr. 94). In seinem Hause wurde der bekannte

Rhetor Ti. Claudius Atticus Herodes erzogen (Marc,

ad Frontonem HI 2 p. 41 N.)

X 2625 (Puteoli).

20) Calvisia Flaccil(l)a, Tochter eines Calvisius

Sabinus (CIA HI 868), unbestimmt, ob des Con-

suls vom J. 4 v. Chr. oder des Consuls vom J. 26

n. Chr. [Groag.]

Calvius. 1) M. Calvius A. f., rOmischer Kauf-

mann auf Delos 680 = 74 (Bull. hell. VIII 146f.).

2) C. Calvius Cicero, Volkstribun 300 = 454

und Anklager des vorjahrigen Consuls Romilius

Sest. 75; de fat. 31; Acad, n 14. 65. Gell. VI
2, 2. Sail. Catil. 30. Suet. Oct. 12. Auf juristi-

schem Gebiet heisst es daher im allgemeinen Rechts-

verdrehung, wortklauberische und sonst gezwungene
Auslegung von Rechtsvorschriften und Willens-

erkl&rungen, chicanSses Betragen der Partei im
rechtsgeschaftlichen Verkehr und im Process : Cic.

de off. I 33; pro Caec. 61 ; pro Mil. 74; in Verr.

H 66 ; ad fam. I 4. Suet, Vit. 7. Paul. Dig. II 8.

Sein Sclave CIL 40 8. 5. X 4, 19. XH 6, 65, 1. XXVHI 5, 92. XXXI
82, 2. Papin. Dig. XLVI 5, 8 pr. Ulp. Dig. XLIII
29, 3, 10. XLVn 2, 27 pr. XLVIII 5, 28, 5. Im
besondern aber ist c. die chicanOse Behelligung

mit einem Process, per fraudem et frustrationem

alios vexare litibus, Gai. Dig. L 16, 233 pr.

;

darauf geht auch in erster Linie die Definition

von Paul. I 5, 1 : calumniosus est, qui seiens

prudensque per fraudem alicui negotium com-
parat (zum Ausdruck negotium vgl. Ulp. Dig. ni

<Liv. Ill 81, 5 beste Lesart). Angeblich wurden 50 6, 1 pr. V 1, 10). Was Gai. IV 178 von der c.

in jener Zeit zehn Jahre lang dieselben Tribunen

stets wiedergewah.lt bis zur Einsetzung der De-

cemvirn, so dass auch C. das Amt wiederholt

bekleidet hatte. [Munzer.]

S) M. Calvius M. f.
Pap(iria) Prisms, ad-

lectus in ordine senatorio a Ti. Claudio Caes.

Aug. Cermanico censfore) inter tribunieios (47

n. Chr.). Sein Sohn hatte den gleichen Namen
wie der Vater. CIL X 6520. 6521 Cora.

im Civilprocess sagt, gilt von der c. uberhaupt;

intellegit non recte se agere, sed vexandi adver-

sarii gratia actionem instituit, potiusque ex

iitdicis errore vel iniquitate victoriam sperat,

quam ex causa reritatis: calumnia enim in

affectu est. Auf dem Gebiet des Strafprocesses

wird technisch nur von c. des Anklagers gespro-

chen. auf dem Gebiet des Civilprocesses von c.

des Klagers (calumniae causa litem intendere) und

4) Calvia Crispinilla (die Hs. des Tacitus hat 60 des Beklagten (calumniae causa ad infitias ire).

Galvia), magistra Kbidinum Xeronis (Tac. hist.

I 73), begleitete Nero auf seiner Reise nach Grie-

chenland und suchte sich dabei auf jede mOgliche

Weise- zu bereichern (Dio LXIII 12, 3). Nero
vertraute ihr die Bewachung des Sporus an (Dio

LXHI 12, 4). Nach dem Tode Neros begab sie

sich nach Africa, um Clodius Macer zur Empo-
rung und zur Aushungerung Roms zu bewegen.

Gegen die c. richten sich mehrere Institute des

rOmischen Rechts; bei der Betrachtung derselben

sind Strafprocess und Civilprocess zu trennen.

A. Strafprocess. Im Strafprocess ist calum
niari = falsa crimina intendere (Marcian. Dig.

XLVIII 10, 1, 1). fallaciter incusare (Valent. Val.

und Grat. Cod. lust. IX 42, 3 pr. Grat. Valent.

und Theod. Cod. lust. IX 46, 9). C. ist somit die
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Erhebung einer AnHage in Kenntnis ihrer Unbe-

griindetheit; der Anklager will die Verurteilung

eines Unschuldigen herbeifuhren und diesem das

aus der Verurteilung hervorgehende libel (Strafe)

zufiigen, vgl. Dip. Dig. I 18, 6, 2. Zum Begriff

der c. ist Dolus erforderlich, ilber die nur scheinbar

entgegenstehenden Quellenstellen vgl. H. Raspe
Das Verbrechen der Calumnia nach rOmischem

Rechte (1872) 143—145. A. Lcffler Schuld-

formen (1895) I HOff. C. ist nur chicanOse Er-

1

hebung einer Anklage, accusatio im technischen

Sinn. Die blosse Anstiftung zu einer solchen (sum-

mittere aceusatorem) ist kerne c. (vgl. Apul.

de mag. 2), wird aber in klassischer Zeit in An-

lehnung an das S. C. Turpillianum (s, u.) wie

c. behandelt, Papin. Dig. Ill 2, 20. Marcian.

(Papin.) Dig. XLVIII 16, 1, 13. Grat. Valent.

und Theod. Cod. lust. IX 46, 8. Keine c. ist

ferner die blosse Denuntiation ; mit der Entwick-

lung des romischen Strafprocesses und dem Vor-

!

dringen des Inquisitionsverfahrens scheint aber

die Denuntiation, wo und insoweit sie nunmehr
die Anklage ersetzt, dieser, was c. anbetrifft, gleich

behandelt worden zu sein. Man kann sich hieffir

auf die Gesetze iiber Bestrafung von calumniosen

Anzeigen in Christenprocessen (s. u.), auf den all-

gemeinen Satz von Paul. (lust.) Dig. XLVIII 16,

3 und auf die Bestimmungen iiber die calum-

niosen Denuntiationen der anzeigepflichtigen Be-

amten (curiosi, stationarii) berufen (Constantin.

!

Cod. lust. XII 22, 1). Vgl. audi Mommsen zu

H arn a ck Das Edict des Antoninus Pius, Texte und

Untersuch. z. altchrist. Litt. XIII 4, 47—49. Der

c. wird im rOmischen Strafprocess vorgebeugt durch

:

1. Das iusiurandum ealumniae; es wird im
Strafprocess nur selten erwahnt und ist nur fur

den Quaestionenprocess nachweisbar. Nach der lex

icilia repetundarum 19 (Bruns Font. iur. Rom.«
55ff.) soli der Anklager deiurare, ealumniae causa

non po[stulare]; ausserdem erwahnen den Eid
Liv. XXXIII 47. Cic. ad fam. VIII 8, 2. Ascon.

in Cic. Corn. p. 64. Senec. controv. IH 19 ; nicht

hieher gehert Cic. pro Sull. 86. Der Eid wird bei

(so 1. Acil.) oder vor (so Cic. Liv.) der delatio no-

minis geschworen und ist Vorbedingung fur die

reeeptio nominis; er ist wohl notwendiger Be-

standteil des Processes, so dass er ohne beson-

deren Antrag des Angeklagten vom Magistrat ex

officio dem Anklager auferlegt und abgenommen
wird. In den Rechtsbiichern wird dieser straf-

processualische Calumnieneid nicht erwahnt, er

ist wohl nicht durch Gesetz abgcschafft worden,

sondern in der Kaiserzeit allmahlig aus der Ubung
gekommen. Dies hangt zweifellos mit der Aus-

bildung der poena ealumniae (s. 2) zusammen

;

angesichts dieser energischen Kepressivmassrcgel

glaubte man auf die bisherige Praeventivmassregel

verzichten zu kOnnen. Vgl. Geib Gesch. d. rom.

Crim.-Proc. 1844, 296. Rein Criminalrecht d.

Rom. 808. A. W. Zumpt Crim.-Proc. d. rom.

Kep. 1871, 152. E. Raspe D. Verbr. d. Calumnia

nach rom. Recht 1872, 10-20.
2. Die poena ealumniae. Viel haufiger ist in

den Quellenvon der Bestrafung des fahus aceiisator

die Rede. Dass schon die XII Tafeln cine ein-

.schliigige Bestimmung enthielten, kann aus Gai.

Dig. L 10, 233 pr. nicht gesohlossen werden (a. SI.

Zumpt a. a. 0.379, 3). Fur iio Zeit der Republik

lasst sich mit Sicherheit nur dies feststellen: a) mit

der c. beschaftigte sich eine lex Remmia, die erne-

Strafe festsetzte , Cic. pro Sext. Rose. 55. Marcian.

Dig. XLVIII 16, 1, 2. Papin. Dig. XXII 5, 13;

b) es existierte fur c. eine Strafe der Brandrnar-

kung, die darin bestand, dass dem Anklager der

Buchstabe K (Kalumniator) ,an den Kopf geheftet

wurde', Cic. pro Sext. Rose. 57, Anspielungen dar-

auf wohl bei Plin. paneg. 35. Papin. Dig. XXII
5, 13. Iulian. Misopog. 360; c) wer in iudieio-

publico ealumniae causa quid fecisse iudicatus

erit, wird infam (Cic. pro Cluent. 86: ignominia

ealumniae); das praetorische Edict spricht ihm
die Postulationsfahigkeit ab, (Iul.) Dig. Ill 2, 1.

Ulp. Dig. Ill 2, 4, 4; er ist unfahig zum Decu-

rionat, lex Iulia municipalis 120 (Bruns Fontes

iur. Rom.6 111). Papin. Dig. L 2, 6, 3; er ist

unfahig, in einem iudicium publicum als An-

klager aufzutreten, Cic. pro Sext. Rose. 57. Ulp..

i Dig. XLVIII 2, 4 (vgl. Zumpt a. a. O. 40ff-

381. 382. Voigt Leges Iuliae iudic. priv. etpubl.

52. 53); dagegen kann er in einem iudicium

publicum Zeuge sein, Papin. Dig. XXII 5, 13-

Alles andere ist unsicher; doch wird durch Cic
pro Sext. Rose. 55, vgl. 57, und Papin. Dig. XXII

5, 13 wahrscheinlich gemacht, dass gerade die-

lex Remmia die Brandrnarkung angeordnet hat;

dafur, das sie auch die Infamie verfiigt hat, spre-

chen Cic. u. Papin. aa. 00. und Dig. L 2, 6, 3 und die-

) Nachrichten fiber das Verhaltnis von lex Remmia.

und S. C. Turpillianum (Tac. ann. XIV 41. Mar-

cian. Dig. XLVIII 16, 1, 2). Jedenfalls lasst

sich aus republicanischer Zeit kein anderes Gesetz.

fiber c. nachweisen. Das Alter der lex Remmia
lasst sich nicht feststellen , doch gehOrt es schwer-

lich erst dem letzten Jahrhundert der Republik

an (anders Lange Rem. Altertiimer III 101)-

Vgl. zur lex Remmia: Herrmann De abolit.

crim. (1834) 20ff. Geib a. a. 0. 291—296. Rein
)a. a. 0. 809ff. Raspe a. a. 0. 26—60. Zumpt
a. a. 0. 375—386.

Die Strafe der Brandrnarkung kam noch in

republicanischer Zeit oder doch im Beginn der

Kaiserzeit ausser Chung (Geib a. a. 0. 293.

Herrmann a. a. 0. 20. Raspe a. a. 0. 57ff.)^

die Bestimmungen fiber die Infamie blieben in

Kraft; daran hat auch das S. C. Turpillianum

des Jahres 61 n. Chr. (Tac. ann. XIV 41. Tit.

Dig. XLVIII 16. Tit. Cod. Inst. IX 45) nichts-

)geSndert; fur die c. besteht die Bedeutung dieses-

Senatsschlusses und der an denselben sich an-

schliessenden Interpretation und Praxis darin, dass

einerseits der Begriff der c. erweitert wird — der

EThebung der Anklage selbst werden Falle von

Anstiftung und Beihtilfe gleichgestellt (Papin.

Dig. Ill 2, 20. XLVIII 16, 1, 13, vgl. Apul. de

mag. 2. Paul. Dig. XLVHT 16, 6, 4. Macer Dig.

XLVIII 16, 15 pr.) — andrerseits die c. gegen-

iiber den anderen Anklageverbrechen ,
praevari-

0 catio und tergicersatio (s. diese beiden Artikel),

abgegrenzt wird. Eine neue poena ealumniae

hat das S. C. Turpillianum nicht eingefiihrt; es

hat vielmehr die Strafe der lex Remmia, soweit

sie noch in Ubung war. bestatigt, Slarcian. Dig.

XLVIII 16, 1, 2. Insofern ist die lex Remmia.

allerdings wahrend der ganzen Kaiserzeit in

Geltung geblieben: die Infamie als Strafe des

Calumnianten erwahnen Papin. Dig. Ill 2, 20-
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XLVIII 1, 14. L 2, 6, 3. Gordian. Cod. lust. II

11, 16. Carac Cod. lust. IX 1, 2. Alex. Cod. lust.

IX 9, 6, 1. IX 46, 3. Grat. Valent. und Theod.

ebd. IX 46, 8. Honor, und Theod. const. Sirm.

XV. Liban. de vit. ips. I 44. 123 Reisk. Noch
in der klassischen Zeit tritt sie nur ein, wenn
die calumniflse Anklage crimen publicum (im

•Gegensatz zu erimen extraordinarium, s. den Art.

Crimen) war; die citierten Constitutionen unter-

scheiden nicht mehr, wahrscheinlich ist in nach-

'

klassischer Zeit hier wie anderwarts Ausdehnung
.auf die erimina extraordinaria erfolgt. Vgl.

Raspe a. a. 0. 62. Geib a. a. 0. 578; a. M.

"Marezoll Biirgerl. Ehre 140.

Bei der Haufigkeit calumniOser Anklagen konnte

•die Strafe der Infamie nicht genugen; an Stelle

<ter tiberwundenen Brandrnarkung treten zunSLchst

willkurliche Strafen in der kaiserlichen Justiz,

vgl. z. B. Tac. ann. Ill 37. IV 36. XIII 23. 33;

hist. II 10. IV 40. Suet. Tit. 8; Domit. 9. Hist.

Aug. Pertin. 9, 10; Did. Iul. 2, 1; Sept. Sev.

4, 3; ausftthrlich hieriiber Rein Criminalrecht

der ROmer 817ff. Unter Galba erging ein Senats-

schluss ut aecusatorum causae noscerentur (Tac.

hist. II 10), ohne Erfolg; seit dem Ausgang des

^rsten Jahrhunderts werden in kaiserlichen Gesetzen

den Calumnianten Strafen angedroht , Melito bei

Euseb. hist. eccl. IV 26, 5 ; von Nerva : Cass. Dio

LXVIII 1, 2 ; von Traian : Plin. paneg. 35 ; von

Hadrian : Iustin. apol. I 68, vgl. I 7 ; von Antoninus

Pius: Euseb. hist. eccl. IV 13; von Marc Aurel:

Hist. Aug. Marc. 11, 1. Tertull. apol. 5; zumeist

handelt es sich dabei nur darum, dass calum-

niflse Anzeigen in Christenprocessen bestraft werden

sollen; genaue Fixierung der Strafe fehlt; vgl.

im iibrigen zu diesen Gesetzen Harnack Texte

und Untersuchg. Xni 4, Iff. besonders 47. Die

Nachricht des Euseb. hist. eccl. V 21 (Process

geg. d. Christen Apollonius), dass C. mit der Strafe

des Crurifragium bedroht gewesen sei, beruht,

wie nun durch die Aufflndung der griechischen

Acten des Apollonius festgestellt ist, auf einem

Missverstandnis des Eusebius, s. Harnack S.-Ber.

Akad. Berlin 1893, 725ff. Mommsen ebd. 1894,

502ff. und jetzt Harnack Theol. Litt.-Ztg. 1895,

591. Eine allgemeine Calumnienstrafe ist aber fur

die zwei ersten Jahrhunderte nicht nachweisbar ; in

der spateren Kaiserzeit wird allgemein als poena ea-

lumniae die Talion (similitudo supplicii) erwahnt:

den calumniosen Anklager trifft die Strafe, die

den Angeklagten getroffen Mtte, wenn er schuldig

"befunden und verurteilt worden ware; der An-

llager ubernirnmt diese Gefahr durch ausdruck-

liche Erklarung in der inscriptio (s. d.), daher

die Wendungen: vinculum inseriptionis, horror

inscriptionis, vgl. Ulp. Dig. XLVHI 2, 7 pr.

Valent. und Val. Cod. Theod. IX 1, 11. Cod. lust.

LX 46, 7. Val. Grat. und Valent. Cod. Theod.

IX 19, 4. Grat. Valent. und Theod. Cod. Inst.

IX 3, 2. Cod. Theod. IX 1, 14. Arcad. und Honor.

Cod Theod. II 1, 8, 2. Hon. und Theod. Cod.

Theod. IX 37, 4. Cod. lust. IX 46, 10. IX 2,

17 pr. Syr. r5m. Rechtsbuch 71 (,wenn er nicht

beweist, so wird er bestraft gemass derselben An-

klage, mit der verklagt war derjenige, der die

bOse That begangen haben sollte'). Symmach. ep. X
49. Ammian. MarcelL XVI 8, 6. Iohann. Chry-

sost. de fat. or. HI: vgl. auch ed. Constant, de

accus. bei Bruns Font. iur. Rom.6 250. (Tber die

Talion in der Gesetzgebung der spateren Kaiserzeit

fiberhaupt vgl. Mitteis Reichsrecht u. Volks-

recht 399ff. Die Strafe der Talion bei C. wird

gewOhnlich auf Traian zuruckgefiihrt wegen Plin.

paneg. 35. Sicher nachweisbar ist sie aber erst

spater, zuerst in einem Rescript von Septimius

Severus und Caracalla, Dig. XLVII 15, 6, und

auch hier nicht fur calumnia selbst, aber fur

die nahe verwandte praevarieatio. Es ist wahr-

scheinlich, dass die Talion erst • in dieser Zeit

die gesetzliche und allgemeine poena ealumniae

wird ; sie ist den Zeitgenossen und nachsten Nach-

folgern des energischen und strengen Kaisers be-

kannt, Ulp. Dig. XXXVIII 2, 14, 6. XLVIII 2,

7 pr. Caracalla bei Valent. Val. und Grat. Cod.

Theod. IX 19, 4. Alex. Sev. Cod. lust. IV 21, 2;

vgl. auch Hist. Aug. Alex. 45, 6. Denkbar ist

immerhin, dass in der Zeit der Severe und

der spaten Kaiser Schwankungen in der Gesetz-

gebung vorgekommen sind, auffallig ist wenigstens,

dass das constantinische Edict (s. o.) die Talion

nicht ausdrucklich erwahnt, sondern einfach den

calumniator einer severior sententia unterwirft.

tJber eine besondere Bestimmung fur die calum-

niOse Anstellung eines crimen maiestatis s. Con-

stantin ebd. und Cod. lust. IX 8, 3 ; eine besondere

Bestimmung der lex Iulia de adulteriis Diocl. und

Maxim. Cod. lust. IX 46, 6, vgl. Papin. Dig. IH 6, 9.

> Die Strafe der Talion kommt sowohl bei erimina

publico als bei erimina extraordinaria zur Anwen-

dung, Paul. I 5, 2 und Dig. XLVIII 16, 3; vgl.

Paul. V 4, 11. Gaius Dig. XLVII 10, 43. Ulp. Dig.

XLVH 2, 92. XLVIII 2, 7 pr. und dazu nament-

lich Raspe a. a. 0. 110—117. Rudorff Rom.

Rechtsgesch. II 459. Fur die erimina extra-

ordinaria ergab sich dabei die Schwierigkeit, dass

die Strafe, welcher die Calumnienstrafe gleich-

kommen sollte, erst festgestellt werden musste;

i diese Schwierigkeit schliesst die Anwendung der

Talion aber nicht aus, vgl. Paul. Dig. XLVH 15,

6; nur insoweit die Strafe, die den Angeklagten

treffen wurde, hier arbitrar ist, ist hier die Calum-

nienstrafe, die den Anklager trifft, arbitrar.

Die an die c. des Anklagers gehefteten Folgen

treten erst ein , wenn diese gerichtlich festgestellt

ist. Dazu genugt die Thatsache der Freisprechnng

des Angeklagten noch nicht (Marcian Dig. XLVIII

16, 1, 3. Ulp. Dig. in 2, 4, 4. Alex. Cod. lust.

I LX 46, 3), es wird im Anschluss an diese unter-

sucht: aceusatoris consilium, qua mente ductus

ad aecusationem processit, Marcian a. a._ 0., und

dartiber entschieden, ob c. vorliege oder nicht. Die

Entscheidung {indicium irritae delationis, Cod.'

lust. IX 46, 8) erfolgt in unmittelbarem Zusammen

-

hang mit der Entscheidung fiber die Anklage und

durch denselben Richter, Marcian ebd. Plin. ep. VI
31. Alex. Cod. lust. IX 46, 1. Liban. a. a. 0.;

im Quaestionenprocess haben die Geschworenen

) daher auch hier mitzuwirken, Cic. pro Sext. Rose.

57. Ascon. ad Cic. pro Scaur, p. 30. Gegenwart

des Anklagers ist erforderlich, Alex. Cod. Inst. IX

46, 1. Papin. Dig. XLVIII 1, 10. Ulp. Dig.XLVm
19, 5, 1. Eine besondere auf Calumnienstrafe

gerichtete Anklage ist nicht erforderlich, nament-

lich nicht eine Gegenanklage des Angeklagten,

die Entscheidung iiber c. erfolgt vielmehr ex officio

(arbitrio eognoscentis inquisitio permittitur, Mar-
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cian. Dig. XLVIII 16, 1, 3); insofern ist die c.

immer crimen extraordinarium, auch da, wo die

calumniOse Anklage crimen publicum ist ; im
letzteren Fall wird nach rOmischem Sprachge-

brauch der Calumniant zwar ex causa publici

iudieii, nicht aber in iudicio publico verurteilt,

vgl. Ulp. Dig. XXIII 2, 43, 11 und XLVIII 2,

4. Paul. I 5, 2 und dazu Herrmann a. a. 0.

24ff. Rein a. a. 0. 810. Binding De natur.

inquis. proc. crim. Roman. (1864) 27. Eudorff
Kern. Rechtsgesch. II 458. 459. Raspe a. a, 0.

184ff. Marezoll Bttrgerl. Ehre 138. Damit
vertragt sich, dass gelegentlich von einem auf

Bestrafung des Anklagers gerichteten Antrag des

Angeklagten gesprochen wird ; bezeichnenderweise

wird daflir der farblose Ausdruck desiderate (nie

aecusare) verwendet, Ulp. Dig. XXXVIII 2, 14,

6. Alex. Cod. lust. IX 46, 1 ; nach Schluss des

Verfahrens fiber die Anklage kann ein solcher

Antrag mit Erfolg nicht mehr gestellt werden,

Alex. a. a. 0. Dass in praxi der Wille des An-

geklagten fiir die Bestrafung des Anklagers nicht

ohne Bedeutung war, zeigt Liban. de vit. ips.

I p. 44, Reisk. dass uberhaupt der Richter die

Strafe nicht leicht verhangte, Symmach. ep. X
49, vgl. Papin. (Marcian.) Dig. XLVffl 16, 1, 5.

Tritt der Anklager vor dem Urteil von der calum-

niOsen Anklage zuriick, so trifft ihn die Strafe

der tergiversatio ; bei der Ausmessung dieser kann

berucksichtigt werden, dass die Anklage calum-

nies erhoben worden ist; vgl. Ulp. Dig. XLVIII
19, 5, 1. Gordian. God. lust. IX 45, 2. Plin. ep.

VI 31, anders Raspe a. a. 0. 204ff.; vgl. im
ubrigen den Artikel Tergiversatio.

Von dem periculum ealumniae (Infamie und

Talion) werden einige Anklager gar nicht oder

doch nur dann betroffen , wenn evidens calumnia

vorliegt, womit nichts anderes als ein besonders

hoher Grad dolosen Verhaltens gemeint sein kann

;

meist sind es Personen, die officii necessitate zur

Erhebung einer Anklage verpflichtet sind und
von der Erfullung ihrer Pflicht nicht abgeschreckt

werden sollen : Scaev. Dig. XLVIII 5, 15, 3. Papin.

Dig. XLVIII 1, 14. Tryphon. Dig. IV 4, 37, 1.

Paul. Dig. XLVIII 5, 31 pr. Carac. Cod. lust.

IX 1,2. Alex. Cod. lust, IX 46, 2. IX 9, 6.

Car. Carin. und Num. Cod. lust. IX 46, 4. nov.

Val. XVn c. 2. Vgl. Geib a. a. 0. 580. Rein
a. a. 0. 815. Binding a. a. 0. 39. 40. Raspe
a. a. 0. 152ff. LOffler Schuldformen 1895, HOff.

Die zur Anzeige verpflichteten Beamten geheren

nicht zu diesen exceptae personae, Constantin.

Cod. Inst. XII 22, 1.

3. Cber die actio in factum des praetorischen

Edicts s. u. B. 3.

B.Civilprocess. Auch hier wird vorziiglich von

c. desjenigen gesprochen, der wider besseres Wissen

eine Klage erhebt. ealumniae causa agere, litem

intendere. GaiusIV 174ff. Gell. XIV 2, 8. Paul. Dig.

V 3, 43. X 2, 44, 4. XXXI 8, 4. Pompon. Dig. X 4,

15. Dip. Dig. XXXVII 10, 3, 4. XLVII 2, 27 pr.

Sie kann aber auch in der Stellung von Begehren

anderer Art liegen : Eidesdelation, Editionsgesuch,

Cautionsbegehren, Envirkung einer missio in

possessionem u. s. w. Auch der Beklagte kann

sich calumnies betragen durch chicanoses Be-

streiten, ealumniae causa in infiiias ire Gaius IV
172. Paul. Dig. X 2, 44, 4. Die c. kann zunachst

dadurch von Bedeutung werden, dass ein Begehren

vom Magistrat von Amtes wegen in summarischer

Cognition auf c. gepriift und nicht geschiitzt wird,.

wenn es sich dabei als calumniOs erweist ; Falle r

Ulp. Dig. XXXVI 4, 3, 1. XXXVH 9, 1, 14.

XXXVII 10, 3, 4. XLVI 5, 1, 9. Wichtiger sindr

1. Das iusiurandwm ealumniae (Gefahrdeeid).

AufAntrag desBeklagten muss derKlagerschwOrenr
non ealumniae causa agere, auf Antrag des Kla-

gers der Beklagte, non ealumniae causa ad in-

fitias ire. Gaius IV 172. 176. Paul. Dig. X 1r

44, 4. Val. Prob. 5, 11: NKG = n[on] k[alum-

niae] cfausaj. Der Eid kann vom Gegner nicht

verlangt werden, wenn diesen im Pall des Unter-

liegens ohnehin eine Strafe trifft, der Chicane-

also schon vorgebeugt ist; namentlich kann ihn

der Beklagte nicht fordern, wenn er von dem
indicium ealumniae (s. u. 2) Gehrauch macht.

Gai. IV 171. 176. 179; vgl. auch Ulp. Dig. XH
2, 3, 3. Nach iustinianischem Recht miissen in

jedem Process sofort nach Beginn beide Parteien

und ihre Anwalte den Eid schwOren, Inst. Cod.

lust. II 58, 2. HI 1, 14, Inst. IV 16, 1. Be-

sondereCalumnieneide: bei Editionsbegehren : Ulp.

Dig. II 13, 6, 2. Paul. Dig. II 13, 9, 3; bei Cau-

tionsbegehren : Papin. Dig. XXXVI 3, 5, 2. Ulp.

Dig. XXXLX 2, 1 3, 3. lex RubriaXX (B run s Pontes

iur. Rom.6 98) ; bei operis novi nuntiatio : Ulp. Dig.

XXXLX 1, 5, 14. Besonders wichtig wird das-

iusiur. c. bei der Eidesdelation ; wo der Eid dem
Gegner zugeschoben wird mit der Wirkung, das*

dieser den Eid ausschworen oder zuruckschieben

muss, kann dieser (Delat) vom Deferenten vorerst

den Calumnieneid fordern, Ulp. Dig. XDI 2, 34,

4. 37. XXXVH 15, 7, 3. Paul. H 1, 2. 3 nnd
Dig. XXII 3, 25, 3. Diocl. und Maxim. Cod. lust.

IV 1, 9 und dazu Lenel Ed. perp. 189. Beth-
mann-Hollweg Civilprocess II 577—579. De-
melius Schiedseid und Beweiseid (1887) 30>

((besondere Falle von C.-Eid bei Eidesdelation:

Ulp. Dig. XH 2, 16. XXV 2, 11, 1. lust. Inst.

II 23, 11). Von sog. Respectspersonen kann der

Eid nicht verlangt werden, Paul. Dig. H 8, 8, 5.

Ulp. Dig. XH 2, 16. XXXVn 15, 7, 3. Vgl. zu

dem civilprocessualischen Calumnieneid uberhaupt

Rudorff Rom. Rechtsgesch. H 278. 279. Beth-
mann-HollwegCivilprocessH534.535. Keller-
Wach Rom. Civilprocess 6 293—296.

2. Indicium ealumniae. Ein indicium calum-
i niae kommt als Repression der chicanOsen Klage-

erhebung vor, Gai. IV 17 Iff. Der Beklagte kann
jeder Klage ealumniae indicium opponere, ,wenn

er auf den Fall der Verwerfung der Klage noch

den Beweis unternehmen will, dass der Klager

sie wider besseres Wissen angestellt habe' Keller-

Wach Civilprocess 6 295; es geht auf ein Zehntel

des Processobjeets, in einem besonderen Falle —
gegenuber dem Assertor im Freiheitsprocess— auf

ein Drittel : Gaius IV 174-176. 178-181. GelL XIV
i 2, 8. Consult, vet, iuriscons. VI 2 (actio ealum-

niae). 13. lust. Inst, IV 16, 1. Theophil. z. dies.

Stelle. Die Formel sah wahrscheinlich auch den

Fall vor, wenn der calumniOse Klager den Process-

vor dem Urteil aufgiebt, Lenel Ed. perp. 88. Ein

indicium ealumniae zur Repression der c. des-

Beklagten giebt es nicht. Die processualische Ge-

staltung des indicium ealumniae ist nicht klar,

wahrscheinlich hat man an eine subjungierte Wider-
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klage (vgl. o. den Ausdruck indicium opponere)

zu denken, deren Gutheissung vorgangige Ab-

weisung der Hauptklage voraussetzt, Gell. XIV 2,

8. Diocl. und Maxim. Cod. lust. VII 16, 31. Ver-

schiedene Ansichten iiber diese Frage bei Keller -

Wach ROm. CmlprocessS 296, 693. Rudorff
Rem. Rechtsgesch. II 278. Bethmann-Holl-
weg Civilprocess II 536, 49. Lenel Ed. perp.

88. 89. Leonhard Instit. d. rom. Rechts 540.

Das iustinianische Recht kennt das indicium!

ealumniae nicht mehr, lust. Inst. IV 16 1. Die

c. des Klagers im Civilprocess kann in besonderen

Fallen weitergehende Wirkungen haben, so die chi-

canOse Ansteflung einer vindicatio in serviiutem,

Paul. Dig. XL 12, 39, 1. Diocl. und Maxim. Cod.

lust. VII 16, 31; so das chicanOse Begehren sm
missio in possessionem ventris nomine (Wirkung

:

Infamie), Ulp. Gai. und Paul. Dig. HI 2, 15—19.

Ulp. Dig. XH 2, 3, 3. XXXVH 15, 7, 4, vgl.

Karlowa Ztschr. f. R.-G. IX 225. Lenel Ed. 5

perp. 73.

3. Eine actio in factum gewahrt das prae-

torische Edict gegenuber demjenigen, qui ut ea-

lumniae causa negotium faceret vel non faceret,

peeuniam aecepisse dicetur (Ulp. Dig. Ill 6,

I pr.). Sie geht gegen denjenigen, der das Geld

empfangen hat und zwar auf den vierfachen Be-

trag, nach Ablauf eines Jahres auf den einfachen.

Sie steht dem mit dem chicanosen Rechtsstreit

Behelligten oder Bedrohten zu; ob es sich dabei

'

um Civilprocess oder Strafprocess handelt, ist

gleichgultig, "Ulp. Dig. m 6, 1 pr. 1. 8; zti

dem besondefen Fall, wo der mit einer calum-

niosen Anklage Bedrohte dem Drohenden Geld

zur Abwehr derselben giebt, vgl. Ulp. Dig. HI
6, 8 und den Artikel Concussio. Die Klage

ist auf activer Seite unvererblich, der Erbe des

EmpfSngers haftet in id, quod ad eum pervenit.

Verurteilung macht den Beklagten nicht infam,

wohl aber anklageunfahig
,
Ulp. Dig. XLVHI 2,

4. Macer Dig. XLVHI 2, 8. Uber die Natur der

Klage und ihr Verhaltnis zur condictio ob tur-

pem causam vgl. Vangerow Pand. IH § 694.

Raspe Verbr. d. Calumnia63.WindscheidPand.
II § 471. Pernice Labeo nz 43. Lenel Ed.

perp. 86ff. Im praetorischen Edict war diese

Klage mit iusiurandum ealumniae (s. o. 1) und

indicium ealumniae (s. o. 2) in einem Titel (de

calumniatoribus) behandelt, Lenel Ed. perp. 87.

[Hitzig.]

Calusidius, Soldat im Heere des Germanicus,

Tac. ann. I 36. 43. [Groag.]

Calms. 1) Schulredner. Serv. Aen. X 18:

Titianus et Calvus, qui themata omnia de Ver-

gilio elicuerunt et deformarunt ad dicendi usum.
[Stein.]

2) S. Licinius, Servilius. [Groag.]

3) Calvus, gallischer Vasenfabrikant der Kaiser-

zeit, Dragendorff Terra sigillata 93 (109).

[C. Robert.]

Calx ist die gerade weisse Linie, mit der in

den Renpbahnen, namentlich im Circus, das Ziel

angegeben war. Corp. gloss, lat. D7 29, 19.

213,- 37. 315, 35. 491, 25. V 173, 43 calce fine.

274, 38. 349, 21. Sie hatte also denselben Zweck,

wie auf unseren heutigen Rennbahnen der Sieges-

pfosten. Die Linie war auf dem Boden der Bahn
irezogen. Plin. n. h. XXXV 199 praeducere eir-

cum ad victoriafi notam. Sie war jedenfalls

so hergestellt wie die weissen Linien auf den

englischen Tennisplatzen, d. h. es wurde eine in

den Boden gegrabene Furche mit angerfthrtem

Kalke ausgefiillt. Da die Stelle der Bahn, an

der sich die C. befunden habe, nirgends genau

bezeichnet ist, so sind verschiedene Vermutungen

daruber aufgetaucht. Eine unklare und obendrein

wohl der Verbesserung bediirftige Stelle bei Cas-

siodor (Var. IH 51, 7) hat besonders viel Ver-

wirrung in diese Frage gebracht. S. daruber

Linea alba. Wohl duich diese Stelle verleitet

haben sowohl S chulze (Die Schauspiele zur Unter-

haltung des rOm. Volkes, Gymn.-Bibl. XXHI 52),

der sich ausserdem auf ein Lyoner Mosaik bezieht,

als auch Can in a auf seinem Reconstructionsplane

(Baumeister Denkm. Taf. XII) die C. auf die

rechte Seite derBahn gelegt, ersterer ,nicht weit vom
Eingange', letzterer die rechte Bahn durch die Linie

I der Breite nach halbierend (er nimmt ausserdem

noch eine zweite Linie an, die er jener parallel

von der inneren Meta als Lot auf die rechte Um-
fassungsmauer fallt; s. Linea alba). Das ist

deswegen unwahrscheinlich, weil dann 7i/
2 Um-

laufe notwendijr gewesen waren ; es werden aber

ausdrucklich immer nur sieben Uml&ufe erwahnt,

so dass das Ende des Rennens in der linken Bahn

gesucht werden muss. Es ware ausserdem un-

zweckmassig und gegen alien Rennbrauch gewesen,

) den Endlauf durch nochmalige Biegung um die

Meta zu verlangsamen und gewissermassen zu

brechen. Das Naturgemasse ist, dass die Renner

nach der siebenten Umkreisung der ausseren Meta

ohnenochmaliges Hindernis mit Entwicklang ihrer

vollen Geschwindigkeit die ganze Lange der linken

Bahn durchsturmten und hier auch durchs Ziel

gingen. Man wird sich also die C. am geeig-

netsten als Lot von der inneren Meta auf die

linke Umfassungsmauer gefallt zu denken haben.

) So konnten auch die Preisrichter am scharfsten

visieren. Corp. gloss, lat. Ill 240, 68 ij vvaaa

meta, cake. Freilich war dann eine Verwischung

oder Verletznng der Linie durch die wiederholt

daruber fahrenden Gespanne wohl kaum zu ver-

meiden. Man kann diesem Bedenken zu Liebe

die C. dann auch soweit nach den Carceres zu

rucken, dass sie von den in kurzem Bogen um
die Meta fahrenden Gespannen meist verschont

blieb. Dann steht auch nichts im Wege, sie in

} CbeTeinstimmung mit der oben angefuhrten Cas-

siodorstelle fiber die ganze Breite der Bahn aus-

zudehnen. Jedenfalls aber musste zwischen C.

und Carceres geniigender Raum fur den Auslauf

der Pferde sein, die bei der Uberschreitung der.

Linie ihre grOsste Schnelligkeit entwickeln mussten

und nun nicht gleich angehalten werden konnten.

Sehen wir doch bei unseren Rennen die Reiter

ein betrachtlicbes Stuck fiber das Ziel hinaus-

schiessen, ehe sie ihre Pferde zu parieren ver-

0 mOgen. Wie die Alteh es liebten, ihre bildlichen

Ansdrucke der Agonistik zu entlehnen, so findet

sich auch C. haufig zur bildlichen Bezeichnung

eines Zieles, Endes, im Gegensatze zu carceres

(s. d.), womit sie den Anfang, den Ausgangspunkt

bezeichneten. Cic. senect. 83 nec vero velim

decurso spatioa calce ad carceres revocari; amic.

101 ; Tasc. I 8. Lucret. VI 92. Varro sat. Menipp.

frg. 288 Buech. Propert. V 2, 58. Senec. epist. 49, 5
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Nunc ineredibilis eursus apparet, sive quia admo-
veri lineas (lineam?) sentio sine quia attendere

coepi, als Beweis fur die ,unglaubliche' Schnellig-

keit bei der Annaherung an das Ziel. 108, 32
mit der Bemerkung: hanc quam nuno in cireo

cretam voeamus, antiqui ealcem voeahant. 12, 4
in extrema regula stantem und 26, 1 extrema
tangentem vom Greise. Ammian. XXI 1, 14.

Horat. epist. 1 16, 79 Mors ultima linea rerum
est Uber das Geschlecht des Wortes Charis.

92 K. (Lucil. frg. 352 Baehr.). Im Griechischen
entspricht dem Worte f\ ygauurj (s. d.), z. B. Pind.
Pyth. IX 210. Eurip. Electr. 956.

Litteratur: Onuphr. Panvinius De ludis cir-

cens. I 6 (Graevii Thes. antiqu. Rom. IX 70
mit den Anmerkungen von Argoli) und J. C.

Bulengerus De eirco Rom. ludisq. circ. XXII
(Graevius 640ff.) haben sich ziemlich unklar fiber

diesen Gegenstand geaussert. Bianconi Descri-

zione dei circhi (Roma 1789) 72. DeLaborde
Descripcitfn de un pavimento en mosayco descu-

bierto en la antigua Italica (Paris 1806) 35.

B a h r in der Encycl. von Ersch u. Gruber unter

Circus XVII 289 (verfehlt). Ginzrot Die Wagen
und Fuhrwerke der Griechen und Eomer (Mfinchen

1817) I 75. Vgl. die Artikel Creta und Linea
alba. [Pollack.]

Cama, nach Isid. or. XIX 22, 29. XX 11, 2
ein kurzes und niedriges Bett. Das wohl sicher

unromische Wort hat sich in der Bedeutung Bett
im Spanischen und Portugiesischen erhalten.

[Mau.]

Camacae und Camae, zwei skythische Stamme
des asiatischen Steppengebietes, Plin. VI 59;
Camacae, noch einmal vermerkt zwischen der Mai-
otis und dem Kaukasos, Plin. VI 21. Die voile

Form kamaka erklart sich wie apers. kamana
,treu, anhanglich' aus der arischen Wz. kam-
,lieben', oset. khom ,Liebe, Treue'.

[Tomaschek.]

Camactlllici. Eine regio Camaetulicorum an
der Kiiste von Gallia Narbonensis wird erwahnt
von Plin. n. h. Ill 34 ; voran geht Citliarista por-
tus (canton La Ciotat). Herzog Gallia Narb. 137.

Desjardins Geogr. de la Gaule II 71. [Dim.]

Camagora, Hafenplatz an der gangetischen
Golfkttste neben Pitinna, Geogr. Rav. p. 42, 2;
Ptol. VII 1, 16 vermerkt zwischen Katikardama
(jetzt Manika-pattam am Cilka-see) und der Miin-

dung des Manadas (skr. Mahanadi) richtiger Kan-

1

nagara, d. i. das heutige Kon&rak, Connarrecam
der portugiesischen Seekarten, Konarkum im indi-

schen Seespiegel Mohit. Das zweite Glied -gara
erklart sich entweder aus skr. gada ,Peste' oder
aus kolar. gada, garra .Fluss'. [Tomaschek.]

Camala, Ort in Hispania citerior, Station der

rOmischen Strasse von Caesaraugusta nach Legio
VII (Leon), zwischen Segisamo und Lancia (Itin.

Ant. 395, 2); danach unmittelbar bei Sahagun
zwischen den Fliissen Cea und Valderaduey an-

1

zusetzen (Guerra Discurso a Saavedra 90). Der
Name Camalus ist in Kallaikien besonders hauflg.

[Hiibner.]

Cainalocuinf?), Ort in Hispania citerior. West-
lich von dem lusitanischen Ammaia (s. d. Nr. 3),

in Crato, ist ein Altar gefunden worden, dem Iup-

piter gesetzt von den vieani Camaloc. .in (CIL
II 170); die Xameiisform des lusitanischen Vicus,

der sonst nicht genannt wird, ist danach wahr-
scheinlich die obige; vgl. Camala. [Hiibner.]

Camaracum, Stadt in Belgica, das heutige
Cambrai (deutsch Kameryk), Tab. Peut. (Cama-
raco). Itin. Ant. 377. 379 {Camaracum). In der
Not. Gall. VI 6 (Belgica secunda) civitas Ca-
maracensium. Die spateren Zeugnisse (Gregor.

Tur. u. a.) bei Holder Altcelt. Sprachschatz s.

Camaraeus. Desjardins Table de Peut. 14;

t Geogr. de la Gaule II 449. Longnon Geogr. de
la Gaule 414.

~
[Ihm.]

Camarae (xaudgai), eigenartige Seeboote der

rauberischen Barbaren (tcafiagttai) an der Nord-
ostkuste des schwarzen Meeres, Strab. XI 495
—96. Tac. hist. Ill 47. Gell. X 25. Eustath. zu
Dionys. Perieg. 700. Es waren Rundschiffe (Eust.

otQoyyvla) mit breitem Boden und einwarts ge-

neigten Seitenwanden (Tac. artis lateribus latam
alvum, Strab. ungenau ateva), also ziemlich sicher

gegen Umschlagen; bei gleichmassig abgerunde-
ten Enden in verschiedenen Richtungen beweg-
lich kreiselten sie (volvuntur) zwischen den Wellen
und fassten 25—30 Menschen. Bei unruhiger See
ward der Bord durch Bretter erhfiht, bis ein Dach
fiber dem Fahrzeug entstand. Die leicbten, metall-

freien Boote wurden in den Waldern an Land
versteckt. Rundform und Leichtigkeit erinnern

an die Euphratboote (Herod. I 194), Name und
Bedachung an mehrere, gleichfalls xa/idgcu ge-

nannte, echtbabylonische iiberwOlbte Dinge (Herod.

I 199. Arrian. anab. VII 95. Diod. II 9. XVIII 26.

Strab. XVI 738), sowie an den Meerkrebs xafifta-

gog, eammarus, dessen Oberseite durch gewOlbte
Schalen geschfitzt wird. Camara (camera) be-

deutet Gewolbe, d. h. eine anerkannt babylonische

Erflndung. Das Wort ist also schwerlich, wie
man bisher mit G. C urtius Etym.s 140 annimmt,
griechisch, eher (Corais zu Strab. IV 235) chal-

daeisch. Camara scheint bei Suet. Nero 34 die mit
Tonnengewo'lbe aus Holz und Tuch uberspannte
Kajiite auf dem Hinterdeck des Kriegsschiffs (sonst

axr\vrj) zu bedeuten. [Assmann.]

Camarata (nur wenige und geringe Hss. haben
Camerata), in Mauretanien, Station der Kfisten-

strasse dieser Provinz, 12 Millien westlich von der

Mundung des flumen Salsum (jetzt Rio Salado,

Osed el-Melah), Itin. Ant. 13. Man bezieht dar-

auf Ruinen an der Mundung des Oued Razer, bei

Sidi Djelloul (Cat Maur^t. C^sarienne 157). In

der Nahe hat sich neuerdings ein Dorf desselben

Namens gebildet. [Dessau.]

Camari. 1) Eine Insel im roten Meere an
der sfidwestlichen Kiiste Arabiens. Plinius (VI 151)
beschreibt die Kiiste siidlich von den Karben
(Karphati) und sagt: a meridie insulae multae,

maxima Camari. Sprenger (Alte Geogr. 78)
vergleicht damit Kaodauhrj (Ptol. VI 7, 44), vgl.

Iuba bei Plin. VI 33. 34, und Hekataios bei

Steph. Byz. Kauagrjvoi, die er samtlich mit den
Kamaran-Inseln identiflciert. [D. H. Miiller.]

2) S. Chamaoi.
Camarica (Kau&gixa), Ort in Hispania cite-

rior, und zwar in Kantabrien, unweit von Iulio-

briga, nur von Ptolemaios (II 6, 50) erwahnt. Der
Name wird ohne Grund mit dem Fluss Tamaris
(s. d.) und den fontcs Tamarici zusammenge-
bracht. Lautlich nahe steht eine in Toletum be-

zeugte iberische gentUitas Canbaricum (CIL II
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3074) und das nur beim Geogr. Rav. 308, 1 5 ge-

nannte Cambraeum in Callaecia (das K. Miiller
ganz willkiirlich in den Text des Plinius IV 111
«insetzen wollte; daher in Holders Altkelt.

Sprachschatz 716). Der alte Name ist vielleicht

in dem heutigen Cabria, nordlich von Aguilar del

Camptf, erhalten. [Hiibner.]

Camarini, ein hinterindisches oder serisches

Volk, fiber welches die Expos, tot. mundi Geogr.
Lat. min. p. 105 Riese nach syrischen Berichten
ungefahr dasselbe aussagt, was sonst den Seres

iiberhaupt zugeschrieben wird : es giebt dort viele

Edelsteine im Bette der Bergstrflme ; die dortigen

brahmanischen Priester kleiden sich in Gewander
aus Asbest (vgl. Steph. Byz. s. Bgaxuaveg); sie

erwarten selig den Tod, und der Sarg wird mit
Wohlgerfichen gefiillt. Die arabischen Geographen
des 9. Jhdts. schildern die hohe Kulturstufe und
den Reichtum des hinterindischen Volkes QimSr
oder Qamar von Kamboga; ebenso die sinischen

Annalen der Dynastien Sui, Thang und Song.
Im heutigen Kamb&ga erinnern prachtige Tempel-
Tuinen, wie z. B. die von Ang . kor am Nordufer
des Ton . ly . sap, mit Pali-inschriften und Gotter-

statuen an die alte brahmanisch-buddhistische
Mischkultur ; die Khmer bilden eine eigene Sprach-
gruppe der hinterindischen Aboriginer (vgl. Ay-
m on i er DictionnaireKhmer-Francais, Saigon 1878)
und werden siam. Kho . men, anamit. Khom (portug.

os Comos) genannt; sie zahlen gegen fiinf Mil-

lionen Seelen. Vgl. Cambari. [Tomaschek.]

2) Bei Val. Max. VI 5, 1 die Einwohner einer

-von einem C. Claudius eroberten Stadt, welche
sodann auf dem Aventin angesiedelt worden sein

sollen. Welcher Claudius gemeint sein konne, ist

dunkel; der Inhalt der Erzahlung passt weder auf
die Einwohner von Cameria noch von Camerinum.

[Hiilsen.]

Camars. 1) Alter Name vonClusium, nach Liv.

X 26, 11 und Polyb. II 19, 5 (iv rfj Kajugrlmv

Z&eq). Vielleicht gehOren die Stficke von Aes
grave mit Rad und Anker und der Beischrift

(= %a) nach C. Mommsen Rom. Miinzwesen 220.

Garrucci Mon. dell' Italia II 56. Berliner Miinz-

katalog III 5. [Hiilsen.]

2) S. Annius Nr. 36 und Lucceius.
Camasene, Cameses. Zur Erklarung des ety-

mologisch dunklen, den Alten ebensowenig wie
Tins verstandlichen Namens Camasene fur Latium
haben griechische und rOmiscbe Sagenschreiber
und Antiquare eine Reihe genealogischer Fabeln
ersonnen, die mehrfach von einander abweichen
nnd nur in dem einen Punkte Cbereinstimmung
zeigen, dass sie jenen Namen in eine bestimmte
Beziehung zu Ianus setzen: ankniipfend an die

einheimische Uberlieferung, die in Ianus einen
Dreinwohner des Landes sah, berichten die einen
(Protarchos v. Tralles und Hygin bei Macr. I 7,

19) Ianus... cum Camese aeque indigena ter-

ram hane ita participata potentia possidebant, *

ut regio Camasene, oppidum Ianieidum vocareiur.

Nach der andern vorwiegend griechischen Version
der Sag£ heiratet Ianus vor seiner Auswanderung
aus dem thessalischen Perrhaeberlande nach Italien

(Plut. q. R. 22) seine Schwester Kauiaij (Kafia-

oi\vt] Demophilos bei Lyd. de mens. DII 2, Cama-
sene Serv. Aen. VIII 330) und erhalt von ihr

zwci Kinder, einen Sohn Atdrji und eine Tochter

'Ohoxrjvrj (Drakon von Kerkyra jveqI Xl&cov bei

Athen. XV 192 DE = Eustath. Od. 1533, 3), in

der neuen Heimat wird ihnen noch Tybris gel>oren,

der Eponym des Tiberstromes (Serv. a. a. <0.)

;

vgl. Wissowa in Roschers Mythol. WOrterbuch
I 848 und Roscher ebd. II 22f., der unter Be-
rufung auf Suid. s. Kauaaarjvov Mfoixov nnd Ar-
cadius p. Ill ed. Barker in Kaui'ot] Ka/iaoyrrj eine

(thessalische?) Ortlichkeit vermutet. [Aust.]

Cambaetum (Kappaixov), Stadt der Lubaener
in Callaecia, nur bei Ptolemaios erwahnt (LT 6,

47; denn des Geogr. Rav. Cambrim 308, 12 wird
dem Fluss Tamaris entsprechen, s. d.); von Ar-
gote nach ganz unsicherer Ahnlichkeit des Namens
nach Cambezes bei Orense gesetzt, wozu die Orts-

angabe des Ptolemaios nicht passt. [Hiibner.]

Cambalidns, angeblich ein Auslaufer des Kau-
kasos. An seinem Fusse wohnten die Mesabatae
(s. d.) ; ausserdem soli von dort aus der bequemste

1 Zugang nach Baktrien gewesen sein, Plin. VI 134.

Der Name wird schwerlich von Cambades, der

nach Plin. V 98 einer der verschiedenen Namen
des Tauros war, und von Kambadene (s. d.) zu
trennen sein. Das Gebirge ware demnach etwa in

der heutigen Provinz Camabadan zu suchen.

[Weissbach.]

Cambari, ein Strom im Lande der Seres,

zwischen dem Psitharas (s. Aspithras) und dem
Lanos (s. Daonas), Plin. VI 55 nach Amometos?
oder nach einem Autor, welcher fiber die Handels-
thatigkeit der Hellenoparther von Charax Hyspa-
sinu berichtet hatte, zu einer Zeit, welche un-

mittelbar jener vorausliegt, wo der Kaufmann
Alexandros den serischen Hafen Kattigara erreicht

hat. In diesem letzteren Berichte wird der Strom
mit dem Namen Seros (s. d.) belegt, weil sich

an dessen Mfinde der serische oder sinische Handel
concentriert hatte. Der Name C. lasst sich ent-

weder als eine Verstummelnng von skr. KambSga,
Kamb6ga etwa fur Cambages (vgl. Cantaba fur

Sandabages!) auffassen oder wir haben an den
Volksnamen Camari (s. Camarini Nr. 1) d. i.

Khmer zu denken. [Tomaschek.]

Cambes (Cambete), Ort im Gebiet der Rau-
raci, 12 Millien nOrdlich von Augusta Rauracum,
das heutige Kembs im Ober-Elsass, Itin. Ant. 354
(Cambete). 386 (Cambatem und Cambate). Tab.

Peut. (Cambete). Gluck Kelt. Namen 34. Hol-
der Altcelt. Sprachschatz s. v. Desjardins Table

de Peut. 11. Longnon Geogr. de la Gaule 138.

[Ihm.]

Cambidaniim s. Cambodunum Nr. 1.

Cambioricenses , Volk in Aquitanien, viel-

leicht in der Gegend des heutigen Chambon (dep.

Creuse), Tab. Pent. Desjardins (Table de Peut.

5) vermutet Identitat mit den Cambolectri Aqni-
taniens. Deloche Mem. pres. par divers savants

2. ser. t. IV 432f. Holder Altcelt. Sprachschatz

s. v. Nach Gliick (Kelt. Namen 34) lautet der

Name richtiger Cambovicemes von Cambovicus
d. h. curvus vicus. [Ihm.]

Cambo. Eine in Imflingen bei Landau ge-

fnndene Inschrift (Brambach CIRh. 1813) lantet

Deo Mercurio Cambo Iusti v. s. I. I. m. Cambo,
Sohn des Iustus, ist Name des Dedicanten, nicht

Cambus Beiname des Mercurius, wie Steuding
Roschers Lex. I 846 annahm. (Thm.]

Cambodunum. 1) Stadt in Vindelicien, das
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heutige Kempten. Strab. IV 206 xaX oVEaticoveg

8s %wv Ovivdefaxwv slat xai Bgiyavrioi , xal no-

Xsig avT&v Bgiydvnov xal Ka/tf}6dovvov (KavSo-

povtov die Hss.). Ptol. II 12, 4 (Kafifiodovvov).

Ferner erwahnt im Itin. Ant. 237. 250. 258 (Gam-
boduno ist die richtige Lesart, nicht Campoduno,
s. Gliick Kelt. Namen 34). Tab. Peut. Cambo-
duno. Not. dign occ. XXXV (Raetia) 8. 19 Cam-
bidano. CIL III 5987 a Camb(oduno) m. p. XI.

a. a. 0. Iuven. Ill lOf. Sulpic. 67f. Sctv. Aen.

I 8 ;
vgl. Ovid. met. XV 482; fast. IH 275). Noch

im J. 136 n. Chr. erinnerte ein vicus Camenarum-
in der ersten Region (CIL VI 975) an die einstige

Bedeutung des Ortes, der heilige Bezirk selbsfc

aber war zu geschaftlichen Zwecken an jtldische

Wechsler verpachtet (Iuven. a. a. 0.). Durch die

unter dem Einfluss der grieehischen Litteratur

und dem Eindringen des Musendienstes erfolgte

MommsenCILEIp. 709. 737. Holder Altcelt. 10 Gleichsetzung der C. mit den Musen, die gefOrdert

Sprachschatz s. Cambodunon. Bacmeister Kel-

tische Briefe 104f. [Earn.]

2) Stadt der Briganten in Britannien, nach

dem Itin. Ant. an der rOmischen Strasae von Deva
nacb. Eburacum (468, 6; Geogr. Eav. 431, 10 Ca-

muloduno), nach Ptolem. II 6, 10 KauovXodovvov

(so die besten Hss.) unweit Eburacum, wahrschein-

lich Slack bei Stainland, wo einige Soldatenin-

schriften (CIL VII 199. 201. 202) und Uberreste

wurde durch den leichten tfbergang von Gottinen

der Quellen zu solchen der Weissagung und des

Gesanges, wurde das ursprflngliche Wesen der

rOmischen C. verdunkelt und ihr Kult so vollig

verdrangt, dass keine Inschrift von ihrer Ver-

ehrung Kunde giebt, denn die Widening Granno
(et) Camenis (CIRh 484) gilt Apollo und den

Musen (Wissowain Roschers Mytholog. WOrter-

buch 1 847). Scbon Livius Andronicus und Naevius

eines rOmischen Castells gefunden wurden (CIL 20 (Gell. XVHI 9. 1 24) verwenden die C. in der Weise

VII p. 54). [Htibner.]

Cambolectri. 1) Volk in Narbonensis, Plin.

n. h. Ill 36 Cambolectri qui Atlantici cogno-

mmantur.
2) Volk in Aquitanica, Plin. n. h. IV 108 Sen-

nates Cambolectri Agesinates. Man hat gemeint,

diese C. seien durch den Zusatz Agesinates (s. d.)

von den C. Atlantici unterschieden. Herzog
Gallia Narb. 92. 129. [Ihm.]

wie die grieehischen Dichter die Musen. Aus der

grieehischen Auffassung erklart es sich, wenn die

oben erwahnte aedicula aenea durch M. Fulvius

Nobilior in den von ihm zwischen 189 und 179 er-

bauten Tempel des Hercules Musarum ttbergefuhrt

wird (Serv. a. a. O.), wenn der Dichter Accius

in einer aedes Camenarum von unbekannter Lage

seine Portratstatue in LebensgrOsse aufstellt (Plin.

n. h. XXXIV 19) und wenn die Alten C, wofiir

Cambonum , mutatio , verzeichnet im Itin. 30 es eine altere Form Casmena und Carmena geben
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Hieros. 555 im Gebiet der Vocontier, 39 Millien

westlich von Vapincum (Gap); etwa in der Ge-

gend des heutigen Sfe Pierre d'Argenson, Herzog
Gallia Narb. 145. [Ihm.]

Camboricum, Ort im flstlichen Britannien,

Station der rOmischen Strasse von Londinium nach

Lindum im Gebiet der Icener (Itin. Ant. 474, 7

Camberito die schlechte tJberlieferung , die aber

von den Keltologen vorgezogen wird), seine Lage
entspricht nach den Entfernungen dem heutigen 40

Cambridge (vgl. CIL VII p. 35), dessen Name
daraus entstand. Ob sich darauf bezieht die alt-

brittische Munze mit den Aufschriften . . . duro

und Cam (bei Evans Coins of the ancient Bri-

tons 390 Taf. XV 1 4) ist zweifelhaft. [Hubner.]

Cambnnii montes s. KafifSovvia ogr).

Cambysis fornm s. Kaujivaov x a fit eta.

Cameliomagus s. Comillomagus.
Camenae, rOmische Gottinnen, die vor der

sollte, etymologisch mit carmen und canere in

Verbindung bringen (Serv. Eel. Ill 59. VII 2.

Macr. comm. H 3, 4. Fest. ep. p. 43. 67; vgl.

Jordan Krit. Beitr. 131f.). Eine abweichende

Deutung der C. als castae mentis praesides findet

sich bei Fest. ep. p. 43. Camena, quae canere

(sc. doeeat) als Gottin der Indigitamenta bei Aug.

c. d. IV 11. [Aust.]

Camenarum yallis s. Egeriae vallis.

Camenius. 1) Caeionius Iulianus Camenius

s. Ceionius.
2) Alfenius Caeionius Iulianus Camenius s.

Ceionius.
Camerata, in Numidien; eine Station Fons

Camerata verzeichnet die Tab. Peut. zwischen

Milev und Cuicul; vgl. Tissot Geographie com-

pared de l'Afrique II 408. [Dessau.]

Cameria oder (bei Tacit, und Plin. a. a. O.)

Camerium (Ka/negta Dion., Ka/iaqia Pint.; Einw.

Porta Capena in einem links von der Via Appia 50 Camerinus, Ka^egivos), Stadt in Latium, an

gelegenen Haine (vgl.BeckerTop.513ff. Richter
in Iw. Mullers Handbuch III 884) zusammen
mit Egeria verehrt wurden; hier opferte man
ihnen Wasser und Milch (Serv. Eel. VII 21);

hier schOpften aus einer Quelle die Vestalischen

Jungfrauen das zur Besprengung ihres Tempels

nOtige Wasser (Pint Num. 13; vgl. Vitruv. VHI
3, 1); alle diese Punkte lassen in den C. Quell-

nymphen erkennen, eine Bedeutung, die auch dem

gebliche Colonie von Alba Longa (Diodor. VII 5,

10 = Euseb. I 287 Schoene. Origo Gentis Ro-

manae 17), Ofters erwahnt in der KCnigszeit (Liv.

I 38. Plut. Rom. 33. Dionys. II 50. in 51),

zerstOrt von dem Consul Verginius 502 v. Chi.

(Dionys. V 21. 40. 49) und seitdem wiist (Plin.

Ill 68). Uber die Lage ist nui aus Dionys. V
49 zu entnehmen, dass C. etwa 8 Stunden von

Rom entfernt lag; aus dem Verhaltnis, in dem
Bewusstsein der spateren Zeit nicht ganz ent- 60 es mit Fidenae Ficulea Crustumerium Nomentum
schwindet (Varro bei Serv. a. a. O. Tertull. adv.

Marcion. I 13). Die Wesensverwandtschaft mit

Egeria, die in der gemeinsamen Kultstatte zum
Ausdruck kam, gab den Anlass, die C. in den

um Numa und Egeria gebildeten Sagenkreis hinein-

zuziehen. Auf den Rat seiner Freundin weihte

Numa den C. den oben erwahnten Hain mit seiner

Quelle und eine aedicula aenea (Liv. I 21, 3. Plut.

erscheint, diirfen wir auf Lage zwischen Tiber,

Anio und Sabinergebirge schliessen. Den ager

optumus atque puleherrimus der Camerini ruhmt

Cato bei Festus 234 M. Gewohnlich setzt man
es beim heutigen Palornbara an, ohne zwingende

Grflnde: noch viel unwahrscheinlicher ist Nib-

by s Ansetzung im Aniothal zwischen Tivoli und

Vicovaro. Aus C. stammte, nach Tacit, ann. XI
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24, die Gens Coruncania. Cber das Cognomen
Camerinus der Sulpicier vgl. Mommsen ROm.
Forsch. I 292. Vgl.Nibby Dintorni diRomal 353
—358. Bormann Altlatinische Chorographie 257.

260. Mommsen Hermes XVII 43. [Hulsen.]

Camerinum (Ka/isgrri Strab., Kafisgta Appian.,

Ka/iagTvov oder KafisgTvov Ptol. ; Einw. Camertes,

nur spat und uncorrect Camerini, s. u., Ka/MtQT-

voi Plut. Mar. 28), Stadt im umbrischen Appen-
nin, an den Quellen des Flusor (Chienti), jetzt

Camerino. Die Camertes werden zuerst im Jahr

310 v. Chr. erwahnt (Liv. IX 36, 8. Frontin.

strateg. I 2, 2) als Bundesgenossen der Romer
gegen die Etrusker. Ob der nach Polyb. II 19,

5 kurz vor der Schlacht bei Sentinum 296 er-

wahnte Zusammenstoss zwischen Romern und Sem-
nonen ev zij Kafiegrtrnv xa>(>q in die Gegend von

C. oder von Clusium zu versetzen sei, ist streitig,

doch letzteres wahrscheinlicher (s. Camars). Im
J. 205 stellten die Camertes eine Cohorte von 600
Mann fur das Heer des Scipio (Liv. XXVIII 45, 20.

Sil. Ital. IV 157. VHI 461). In spaterer repu-

blicanischer Zeit erscheinen die Camertes als ab-

hangige Gemeinde mit foedus aequum (Liv.XXVIII
45, 20. Cic. pro Balbo 47. 48. 50; vgl. Momm-
sen St.-R. HI 664. 665; Septimius Severus er-

neuerte das ius aequi foederis im J. 210, CIL
XI 5631 = Orelli 920). Im Heere des Marius

kampften zwei Cohorten der Camertes mit Aus-

zeichnung (Cic. pro Balbo 46. Val. Max. V 2, 8.

Plut. Mar. 28). Dass der ager Gamers stark von

der catilinarischen VerschwOrung inficiert gewesen

sei , erwahnt Cicero pro Sulla 53 (vgl. Sallust.

Catil. 27). Ofter genannt wird C. in den Bflr-

gerkriegen zwischen Caesar und Pompeius (Caes.

b. c. I 15. Cic. ad Att. VIII 12 B) sowie im
perusinischen Kriege (Appian b. c. V 50). In der

Kaiserzeit war es Municipium (CIL XI 5632.

5635), obwohl es im Liber coloniarum 240, 7.

256, 16. 257, 9 {ager Camerinus) unter den Co-

lonien aufgefuhrt wird. Die Tribus war die Cor-

nelia (Kubitschek Imp. Rom. trib. discr. 70).

Erwahnt wird C. von den Geographen Strab. V
227. Plin. Ill 113. Ptolem. mi, 46; ferner

gelegentlich bei Apicius I 3. Inschriftlich CIL
IX 5362 (ordo Camertium). Not. degli scavi

1885, 69 (Praetorianerliste von 147 n. Chr.). Ende
des 5. Jhdts. war C. Bischofssitz : ein episeopus

Camerinus erscheint auf der rOmischen Synode

vom J. 465 (Thiel Epist. pontif. I 159f.j, ein

Cameritanus auf der von 501 (Cassiodor. var.

ed. Mommsen 435, 53). Lateiniscbe Inschriften aus

C. CIL XI 5628—5641. VgL Santoni Storia

di Camerino, Camer. 1864. Conti Camerino e

i suoi dintorni, Camer. 1872. [Hiilsen.]

Camerinus. 1) Besang vor Ovids Verbannung
das Schicksal Troias von Hektors Tode an (Ovid,

ex Pont. TV 16, 19). Identisch mit Q. Sulpicius C.
dem Consul des J. 762 = 9 n. Chr.? Teuffei
R. L.-G.5 252, 8. [Skutsch.]

2) s. Pomponius, Scribonianus, Sulpi-
cius.

3) Camerinus, Cognomen folgender Consuln
der Kaiserzeit:

a) Q. Sulpicius Camerinus, cos. ord. 9 n. Chr.

mit C. Poppaeus Sabinus.

b) Q. Sulpicius Camerinus Peticus , cos. suff.

46 n. Chr. mit M. Iunius Silanus.

c) C. Pomponius Camerinus, cos. ord. 138 n. Chr>

mit T. Iunius Niger (vgl. Canus Nr. 3).

[Groag.]

Camers s. Camars und Camerinum.
Cametae, Station der Strasse Viminaciumi

(Kostolac) — Naissus (Nis) in Moesia superior (Itin-

Hieros. 564: mutatio Cametas), nach F. Kanitz.
ROm. Studien in Serbien 73 und Kiepert For-

mae orbis antiqui XVH jetzt Razanj , nordwest-

lich von Aleksinac in Serbien. Vgl. K. Jirecek
Die Heerstrasse von Belgrad nach Konstantinopel

und die Balkanpasse 159. Ch. Hulsen Arch.-

epigr. Mitt. XII 181. [Patsch.]

Cameza, Ort in Parthia, neben Modovastica.

und Pyctis, Geogr. Rav. p. 44, 10 ; erinnert zwar
an die parthische Landschaft Komisene, pers.

Kumis, arab. Qumis, armen. Koms oder Kosm^
lautgerechter liegt jedoch eine Form wie QamSz
zu Grunde, etwa von apers. kama ,Begehr'; doch
lasst sich nur eine Station Kalmfiz zwischen Yezd
und Tebes nachweisen. [Tomaschek.]

Camicetense (oppidum), Ort in Africa (var_

Camacetens.), dessen donatistischer Bischof im
J. 393 erwahnt wird (Aug. enarr. in psalm. XXXVI
2, 20, in Aug. opp. ed. Migne IV 380 = Man si

Act. concil. Ill 847). [Dessau.]

Camilla, eine der altesten Landtribus, nocb
mit gentilicischer Namensform (gens Camilia).

Ihr urspriingliches Territorium hat sich bisher

nicht nachweisen lassen. Ob daraus, dass nacb-

mals das dem alten ager Romanus so nahe ge-

legerie Gebiet von Tibur in die C. eingeschrieben

wurde, beilaufig auf seine Lage geschlossen werden

darf, bleibe dahingestellt. In die C. wurde die

184 v. Chr. gegrundete Colonie Pisaurum, dann
infolge des Bundesgenossenkrieges Alba Pompeia,
Lupiae, Ravenna und Tibur aufgenommen ; ausser-

dem gehOrten zu ihr Suasa, Augusta Bagiennorum
und Atria, von denen ersteres vom Gebiet PiBau-

rums abgetrennt worden sein mag, wahrend die

beiden anderen vielleicht, bevor sie rOmisches Ge-

meindestatut erhielten, Alba Pompeia und Ra-
venna attribuiert gewesen waren. Ausserhalb

Italiens ist keine Gemeinde nachweisbar, die in

die C. gerechnet worden ware. Nebenformen von

Camilia (CIL VI 2890. VII 188. Brambach
492) sind Katuklia Ephem. epigr. IV p. 220 (vgl.

Camill. CIL IX 27 add. p. 652 und Pais Suppl.

Ital. 182 = Arch.-epigr. Mitt. VI 79) und Ka/isXita

Ancient greek inscr. of the british Museum IH
405. Das ubliche Compendium ist Cam., selten.

erscheint Camil. (CIL V 51. 7723. VI 15268.

VIII 2533). [Kubitschek.]

Camillas. [C.] Iulius Camilius Q-al[erius

Aspjer C....cius s. Iulius.

Camilla. 1) Tochter des Konigs Metabus uni
der Casmilla aus der volskischen Stadt Priver-

num, bei der Flucht des Vaters, der von den Vols-

kern vertrieben war, wunderbar gerettet, der

Diana geweiht (camilia = Opferdienerin, vgl. Serv.

Aen. XI 543) und von einer Stute gesaugt, wachst

als jagdlustige, tapfere Jungfrau auf, Verg. Aen.

XI 535f., zieht in den Krieg, der zwischen Aenea?
und Turnus sich entsponnen, Aen. VII 803ff., ver-

richtet in der Schlacht gewaltige Thaten und
wird von Aruns getotet, Aen. XI 648ff., der dann

auf Befehl der Diana dem Pfeil ihrer Begleiterin

Opis erliegt. Schon den Alten fiel die grosse
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Ahnlichkeit dieser Sage mit dem dem Vergil wohl-
beiannten (Aen. I 316ff. XI 675) Mythos von
Harpalyke (s. d.) und ihrem Vater auf (Serv. Aen.
I 817. Hyg. fab. 252), und es ist wahrscheinlich,
dass sie von Vergil, bei dem sie sich allein flndet,

jenem nachgebildet worden ist, vgl. Crusius in

Roschers Lexikon d. Mythol. I 1836. 1842. Die
Gestalt der Penthesileia , auf welche nach dem
Vorgang anderer A. Re"belliau (De Vergilio in

informandis muliebribus quae sunt in Aeneide per-

sonis inventore, Paris 1892, 101) hinweist, bietet

weniger Vergleichungspunkte , scheint aber auch
dem Vergil bei der Erflndung der C. vorgeschwebt
zu haben, s. Aen. XI 662. E. Ehwald Philol.

Lm 544. [0. Rossbach.]

2) S. Arruntius Nr. 28 und Livius.
Camillius. M. Camillius Surdfinus ?] , im

J. 64 n. Chr. in ein Priestercollegium aufgenom-
men( CIL VI 2002. [Groag.]

Camillus. 1) Camillus, Camilla ist urspriing-

lich eine Bezeichnung fur alle freigeborenen Kinder.
Pest. epit. p. 93, 3 alii dieunt omnes pueros ab
antiquis eamillos appellatos, sieut habetur in
antiquo carmine, cum paler filio de agrieul-
tura praeeiperet: ,Hiberno pulvere verno luto

grandia farra, camille, metes' (derselbe Vers bei

Macrob. V 20, 18 und Interp. Serv. Georg. 1 101).

Pest. epit. p. 43, 13. Interp. Serv. a. a. O. Corp.
gloss, lat. V 618, 4. Spater erhielt sich der
Name nur im sacralen Gebrauche und bezeichnete
die jugendlichen Diener gewisser Priester, die

diesen — falls sie nicht eigene Kinder haben,
die diesen Dienst versehen (Dion. II 22) — beim
Opfer assistieren. Sie mttssen freigeboren (Fest.

epit. p. 93, 2), impuberes (Serv. Aen. XI 558. Dion.
II 22; investes — impuberes Macr. Ill 8, 7 =
Interp. Serv. Aen. XI 543) sowie patrimi et ma-
trimi sein, d. h. beide Eltern am Leben haben
(Fest. epit. a. a. O.; vgl. Patrimi et matrimi
und 'Aficpitiaketg). Als mobiles bezeichnet die

eamilli Macrobius a. a. 0., patricische Abkunft
kann indes fur dieselben nur so lange Erfordernis
gewesen sein, als sie fur die Priester selbst notig
war, d. h. bis zur lex Ogulnia des J. 300. Aus-
drucklich erwahnt werden eamilli und camillae
nur vom Plamen Dialis und der Flaminica (Fest.

epit. p. 93. Macrob. Ill 8, 7 = Interpol. Serv. Aen.
XI 543. Plut. Num. 7) sowie von den Curionen
(Dionys. II 22), doch darf man wohl annehmen,
dass auch andern Priestem derartige jugendliche I

Opfergehiilfen beigegeben waren. Die in den
Arvalacten vorkommenden pueri ingenui patrimi

matrimi sind jedoch keine eamilli (s. Bd. II

S. 1471). Ausser als Diener der Priester beim
Opfer fungiert ein C. noch bei der Hochzeits-
ceremonie, bei welcher er das eumerum (s. d.)

tragt (Varro de 1. 1. VH 34). Vgl. Rossbach
Rem. Ehe 317—323.

In erweiterter Bedeutung gleich Dienerin iiber-

haupt braucht das Wort Camilla Pacuvius im I

Medus frg. Xm Ribbeck (Varro de 1. 1. VII 34.

Macrob. m 8, 7. Interpol. Serv. Aen. XI 543;
vgL Ribbeck Rom. Tragcdie 322).

Die Tracht der eamilli ist aus zahlreichen
Darstellungen auf rOmischen Reliefs bekannt ; sie

erscheinen in der Regel in kurzer, gegiirteter

Armeltunica, welche die Beine freilasst ; auf einer

oder beiden Schultern tragen sie bisweilen ein

mit Fransen besetztes Tuch, das ricinium (s. d.),

in der Hand die aeerra (vgl. Sueton. Tib. 44)
und das praeferieulum (s. diese Worte). C. in
Opferscenen z. B. Mon. d.' Inst. VI 13. XI 36,
3. Clarac 218, 724; in einer Procession: Mon.
d. Inst. XI 34—35, 3 und 4; in Hochzeitsdar-
stellungen: Mon. IV 9 u. 0. S. Rossbach Rom.
Hochzeits- und Ehedenkmaler. Statuarische Dar-
stellung: Bronze im capitolinischen Museum,
IHelbig nr. 601. Friederichs-Wolters nr.

1561, abgebildet u. a. in Baumeisters Denk-
malern II 1108 (die Deutung ist durch die tiber-

einstimmung mit den eamilli in den Opferscenen
der Reliefs gesichert).

Unsicher ist der Ursprung des Wortes camil-
lus. Varro und die aus ihm schOpfenden Schrift-

steller bringen dasselbe mit dem Namen des

Hermes, Casmilus (Varro de 1. 1. VII 34) oder
KaSfitkog (Plut. Numa 7) in Verbindung, unter

< dem dieser als Gotterdiener in Samothrake verehrt

wurde (s. Casmilus und Kadmilos), oder, da
man die tyrrhenischen Pelasger in Samothrake
mit den italischen Etruskern identificierte , mit
dem angeblich etruskischen Namen des GCtter-

dieners Mercur, C. (Serv. Aen. XI 558. Statius

Tullianus bei Macrob. Ill 8, 6 und Interpol. Serv.

Aen. XI 543). Dionys. II 22 (ebenfalls nach Varro)

setzt eamilli = xdd/idoi, den dienenden Priestern

bei den Etruskern und Pelasgern. Vgl. 0. Miiller-
iDeecke Etrusker II 70ff. Neuerdings ist der Zu-
sammenhang von KaSuTXog und C. verteidigtworden
von Berger Me'moires de la socie'te' de Lingui-
stique de Paris 1886, 140ff.) und von Keller
(Lat. Volksetymologie 241), die annehmen, nach
dem Namen des dienenden Kabiren KadpTlog seien

die ministrierenden Knaben in den samothraki-
schen Mysterien xadfiTXoi oder xaautkoi genannt
worden. Das Institut dieser xadfuXoi sei nach
Etrurien und von da nach Rom gekommen. Hier
soli dann aus cadmilus, casmilus, camilus die

Diminutivform camillus entstanden sein, oder,

wie Berger im Anschluss an Havet vorschlagt,

aus eadmilus wurde casmilus, daraus casmillus
und camillus. Widerlegt wird diese Ansicht da-

durch, dass camillus, wie oben dargelegt, ur-

sprunglich jeden freigeborenen Knaben bezeich-

net. Derselbe Grund spricht auch gegen die von
Schweizer-Sidler (Zeitschrift f. vgl. Sprach-
forschung I 512) vorgeschlagene Ableitung von dem
in carmen vorlicgenden Stamme, die ubrigens,

wie Mercklin Zeitschrift fur Altertumswissen-
schaft 1854, 117 richtig bemerkt, nicht einmal
fur die priesterlichen eamilli passt, da diese nir-

ends als singend oder sprechend erscheinen. Von
er Wurzel cos, erzeugen (s. Legerlotz Zeit-

schrift f. vgl. Sprachforschung VII 237) leitet

Zeyss (ebd. XIX 186) das Wort ab, was zu der

Grundbedeutung von camillus passen wurde. Be-
zeugt ist die vorausgesetzte Form casmilus ubrigens
nicht, denn bei Fest. epit. p. 63, 12 (saerorum
ministrum xdafiilov appellant) griindet sich die-

selbe, wie aus der Schreibung mit griechischen

Buchstaben hervorgeht, offenbar nur auf die Iden-

tificierung des Wortes C. mit dem Namen des

Gottes Casmilus (s. d.). Vgl. noch Daremberg-
Saglio I 858. Marquardt Rem. Staatsver-

waltung III 227ff. Mercklin a. a. 0. 99ff.

2) Camillus (oder eamillum) ist nach Fest
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epit. p. 63, 12 = eumerum (s. d.). S. Rossbach
Rem. Ehe 320, der eamella (Ovid. fast. IV 779)
vergleicht. [Samter.]

3) Statthalter einer Provinz, etwa zur Zeit

des Tiberius (CIL IX 2335). Wohl ein Furius
Camillus.

4:) s. Arruntius Nr. 14, Furius, Ovinius.

5) Camillus, Cognomen folgender Consuln der

Kaiserzeit:

erwahnter Sehuh, hier als Schuh des Kaisers |<s.

regius); beschrieben als patricische Tracht Io.

Lyd. de mag. I 17: vjiobtjfia /.teXav, vjioadt&aXovy

8).ov yv/ivov, jSgajfej im dvaoxrj/zaxi xr\v 7ix&qvr)Vr
in axQov de rove daxxvXovg xov jrodog avatplyytsiv,

l/idvxcov exaxepw&ev drftvjxavxojvxcov dlXijXoti xt>X

Scabea/iovvxcor xov nobo., &axs figa^v liav ex xe

SaxxvXmv efuiQoa&ev xal eg~6jiio-frev Sia<palveo$au

xo vjzdd)]fA.a, oXov de xov jzdda xfj TteQioxekldi 8ia-
a) M. Furius Camillus, cos. ord. 8 n. Chr. mit 10 id/meiv. Also mehr Sandale als Schuh, nur Zehen

Sex. Nonius Quinctilianus.

b) L. Arruntius Camillus Scribonianus, cos.

ord. 32 n. Chr. mit Cn. Domitius Ahenobarbus,

[Groag.]

Caminacum, eine der funf Stadte zwischen
Marib und Negran, die Gallus in Sfidarabien nach
Plin. VI 160 zerstCrt hat Zu den funf Stiidten

gehOrt auch Nesca (= NaSqm der sabaeischen In-

schriften). Es ist, wie Sprenger (Alte Geogr.

und Ferse bedeckend und auf dem Fussblatt mit-

sich kreuzenden Riemen befestigt. Campagi mili-

tares Ed. Diocl. IX 11. Saglio im Diet. d. Ant.
vergleicht die Schuhe des Iustinian und seines Ge-
folges auf dem Mosaik von S. Vitale in Ravenna;,
doch stimmen dieselben, sowie auch die des Theo-
dosius auf dem Silberschild von Madrid (Httbner
Ant. Bildw. in Madrid 213) nicht recht zu obige'r

Beschreibung. Noch weniger die dort gleichfalls-

243) ausgesprochen, mit Kamna identisch, welches 20 angefuhrten Schuhe auf dem Diptychon von Mouza.
bei Hamdani (Geogr. Arabiens 167, 13) neben
Rauthan mit dem Zusatze erwahnt wird, dass
beide den Nasq geheren. Auch auf sabaeischen

Inschriften kommt Kamndhu vor, und in der

That flndet sich auf einer Inschrift von al Baidha
(der heutige Namen von Nasq) ein Konig von
Kamna erwahnt. Auch in Kamna selbst sind

Inschriften und Konigsnamen gefunden worden.
Vgl. D. H. Muller Burgen und SchlOsser Siid

(Gori Thes. dipt. H 7). Daremberg-Saglio-
Dict. d. Ant. I 862. Blumner Maximaltarif 127.

[Man.]
Cumpuna yia. 1) Landstrasse in der Nahe-

von Rom, am rechten Tiberufer nach dem Cam-
pus Salinarum (s. d.) fuhrend. Von Schriftstellern

erwahnt sie nur Sueton Aug. 94 gelegentlich eines

Prodigiums, das fiber die Ortlichkeit keinen Auf-
schluss giebt; gesichert wird letztere durch In-

arabiens II 52—53 = S.-Ber. der Kais. Akad. 30 schriften, namentlich die Arvalacten (zum J. 224
d. Wiss. XCVQ 1004f. [D. H. Muller.]

Camiorieu s. Camulorica.
Camisia, das leinene Hemd, kommt nicht vor

dem 4. Jhdt. vor, Hieron. ep. 64. Augustin. serm.

37, 6. Isid. or. XIX 22, 29, der das Wort irr-

tumlich von eama, Bett, ableitet, weil man in

der C. schlief. Es ist vielmehr germanischen
Ursprunges und durch keltische Vermittlung zu
den Remern gekommen, Kerting Lat.-roman.

CIL VI 2107, 3. 14, Alex. B CIL VI 2110,8)
und den Grenzstein CIL VI 29 772, welcher 1837
zwei Miglien vor Porta Portcse am Tiberufer ge-

funden ist. Die Strasse ging ohne Zweifel im
Thale am Tiber entlang; in der Kaiserzeit scheint
sie, seitdem die Via Portuensis in directerem Laufe
fiber die Hfigel gefiihrt war, weniger benfitzt zu
sein. Administrativ pflegte sie mit der Via Ostien-

sis zusammengelegt zu werden (curator viarum
Werterbuch s. v. Bei Festus ep. 311, 4 fugt40 Ostiensis et Campanae CIL VI 1610; procurator

1P-MK *'

'

1 Aug. viarum Ostiensis et Campanae CIL X 1795;
vgl. Hirschfeld Verw.-Gesch. 1 122. Mommsen
St.-R. 113 1077). Die constantinische Regions-

bescbreibung fuhrt die v. C. im ersten Anhang
(Jordan Top. II 570) zwischen der Aurelia und
der Ostiensis auf. Vgl. Biondi Atti dell' Accad.
pontificia LX 473—500. Hen z en Scavi nel bosco
degli Arvali VI. 107. Huelsen Not. d. scavi

1888, 229.

2) Ira Faliskergebiet, in eampo Corneto, einer

todbringenden Quelle wegen erwahnt von Vitruv
VIII 3, 17.

3) Im Gebiet von Amiternum, Inschrift von
Coppito, CDL IX 4321 = I 1291 (itus actusque
est in hoee delubrum Feroniai ex hoee loco in
viafmj poplicam Campanam). [Hfilsen.]

Campania (Kafi,-mvia). 1) Der Landesname
ist eine junge Bildung, die sich zuerst bei grie-

chischen Autoren flndet (Skylax 10; Polybios und

Paulus es als Erklarung von subucula hinzu.

[Mau.]

Camistrum, Station der Donauuferstrasse in

Moesia inferior, westlich von Oescus-Gigen (Tab.

Peut. Camistro) unweit der Einmiindung der Ci-

brica-Ciabrus in die Donau, etwa beim heutigen
Dorfe Koduslui in Bulgarien. Identisch mit Ce-

brus? Kiepert Formae orbis antiqui XVH.
Mommsen CIL m p. 1020. [Patsch.]

(ammi us. L. Cammiufs] Secundifnus], 50
pfrimusj p(ilus)

, praef(ectus) leg(ionis) X .

.

.,

procurator) Augfusti) von Noricum, CIL III 5328.
Freund des M. Gavins Maximus, dem er die ge-

nannte Inschrift setzt. Er gehOrt daher der Zeit

des Antoninus Pius an. [Stein.]

Camonius. Camonius Rufus aus Bononia,
Freund Martials. starb in Kappadokien im Alter

von 20 Jahren, Mart. VI 85. IX 74. 76. Vgl.

Friedlanders Anm. zu VI 85. [Groag.l

Campagones,hispanische,wahrscheinlichastu- 60 Diodor vermeiden denselben ganzlich); im Latei-
rische Volkerschaft, nur bekannt durch die Ala I
Hispanorum Campagonum (s. Bd. I S. 1236),

'lie in dem Militardiplom vom J. 157 (CIL III

Dipl. X) und verschiedenen Inschriften aus Dacien
i CIL ffl 1193. 1342. 1343. 1377. 1378. 1380)
und Rom (CIL VI 3238 Campaconum) genannt
wird. Ihre Wohnsitze sind unbekannt. [Hubner.]

Campagus, ein zuerst Hist. Aug. Maxim. 28, 8

nischen hat ihn zuerst Varro (r. r. I 10, 1. 20.
4. II 6, 5), dann, aber noch sehr selten, Livius
(II 52, 1. VII 11, 3. IX 38, 2. X 20, 1); erst seit

Mitte des 1. nachchristlichen Jhdts. kommt er

allgerneiner in Gebrauch (vgl. Mommsen CLL
X p. 498).' Die alteren Schriftsteller dagegen
sprechen von Gamnanus nge.r oder xd nebla xd
xaxd Kojivrjv (Polyb. Ill 91, 2), d. h. dem Stadt-
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rgebiet/vflh Capua oder der Machtsphare Capuas,

einschliftslich der von ihm abhangigen kleineren

Stadtefund zwar begreift Polybios unter obigem

Namen die Kiiste von Sinuessa bis Nuceria Al-

-fattrna, im Binnenland das Gebiet von Cales und

^earnim an bis nach Nola, setzt also im Norden

<aen Liris, im Siiden die auf der Halbinsel von

Sorrent (im Monte S. Angelo) endigenden Vor-

herge des samnitischen Appennins als Grenze.

Darin folgen ihm von den Geographen der Kaiser-

;

zeit Plinius (III 56, vgl. XXXI 8) mid Ptole-

maios (III 1, 6. 63). Die augustisehe Choro-

graphie hingegen (s. n.) rechnete den Kiistenstricb

zwischen den Mtindungen des Liris und Volturnus

noch zu Latium adieetum. Wir fassen C. hier

m alteren Sinn und verstehen darunter das im

Borden von den Aurunkerbergen, im Osten vom
samnitischen Appennin, im Siiden von den ebenge-

nannten Vorbergen eingeschlossene Gebiet, dessen

Flacheninhalt ungefahr 2500 [Jkm. betragt. !

Die innerhalb dieses Gebietes sich flndenden

Erhebungen sind teils, wie der Mons Massicus bei

Sinuessa und der (mit seinem alten Namen nicht

hekannte) Monte Maggiore bei Cales (1037 m.),

•dem Hauptzuge des Appennins entsprechendeKalk-

bildungen, teils, wie der Vulcan von Bocca Mon-

flna bei Teanum (926 m.) und der Vesuv (s. d.),

vulcanischen Ursprungs. An Teilnamen fur die

vulcanischen Erhebungen bei Neapel sind iiber-

liefert Gaurus mons (s. d.), Leucogaei colles (s. d.)

:

-und Pausilypus mons; fur Vorberge des Monte

S. Angelo Lactarius mons (s. d.). Von den Flfissen

entspringen die grOsseren (Liris Garigliano, Vol-

turnus Volturno, Clanis) ausserhalb C.s im sam-

nitischen, nur kleine, wie Sarnus Sebethus Savo,

gehOren ganz dem Gebiet an. Fliessendes Wasser

ist, wie schon Plinius (XVIII 110) bemerkt, in

•der campanischen Ebene infolge der Durchlassig-

keit des vulcanischen Bodens. selten. Von Seen

sind der lams Avernus (o. Bd. II S. 2286) und

4ie Strandseen locus Lucrinus, Acherusia palus

{o. Bd. I S. 219), Literna palus bemerkenswert.

Der Boden der campanischen Ebene, unter-

seeisch durch vulcanische Thatigkeit gebildet und

dann gehoben, ist ausserst fruchtbar; als vorzfig-

lichster Teil gelten die Canipi Laborini (s. d.)

zwischen den Strassen Capua-Puteoli und Capua-

Cumae (Plin. XVIH 111). Die aus dem verwit-

terten Tuff entstandene lose scbwarzliche Erde

{terra pulla Cato de agric. 144. 160. Col. II 10.

Plin. XVII 25) gait als ideal fur den Ackerbau

(Cic. de lege agr. II 76. tferg. Georg. II 217ff.

Strab. V 242), da sie leichter zu bearbeiten war

als der schwere rOmische Boden (Cato 144. Varro

r. r. I 20), und dabei drei, selbst vier Ernten

gab (Plin. XVIII 111. 19L Strab. V 242). Von
den Producten war besonders beruhmt der Spelt

(far, im Varro r. r. I 2, 6. Plin. XVIII 82. HOff.

Strab. a. a. O.). aus dem die alica (Bd. I S. 1478)

fabriciert wurde; ferner Weizen (Plin. XVIII 86).

lessen Mehl mit pisanischem zusammen das beste

Brot geben sollte, und Hirse (Plin. XVIII 100).

Auch Gemuse und Obst (Strab. a. a. O. Plin.

XV 94. 103. XIX 67) werden geriihmt; die

Bosen, die in der Zeit der Brache auf den Fel-

dern wuchsen (Plin. XIII 26. XVIII 111. XXI
16. 17. 20), dienten der Parfiimerieindustrie von

Capua (s. d.). Die Weine des ager Falerims und
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des mons Massicus gehOrten zu den geschatzte-

sten; auch im ilbrigen C. war der Weinbau be-

deutend (Plin. XIV 10. 34. 35. 69. 136. XVII
25. XXni 45. Athen. I 26. 27). Der Olbaum-

cultur war nicht sowohl die Ebene, als die um-

gebenden Berghange giinstig (Strab. V 242. Flor.

116); Buf hatte das 01 von Venafrum (Horat.

carm. II 6, 16).

tFber die altesten Bewohner von C. lasst sich

aus den Funden bis jetzt sehr wenig ermitteln;

Beste der Steinzeit sind, ausser auf Capri (s. u.

Capreae) nur bei Sorrent (Lorenzoni Bull, di

paletnologia italiana XIV 65-75) beobachtet wor-

den. Die Oberlieferung des Altertums bezeichnet

die altesten Einwohner C.s als Osker (Onixoi,

und demnach das Land auch 'Omxia, so Thukyd.

VI 4; vgl. unter Osci), rechnen sie also zu der

grossen, die Westhalfte von Sfiditalien einnehmen-

den Volkerfamilie, als deren Glieder auf campa-

nischem Boden auch die Aurunci (s. o. Bd. II S. 2554

und Ausones ebd. 2561) und Sidicini (s. u.) er-

scheinen. Der erste Punkt, an dem die Griechen

mit den altesten Bewohnern C.s in Berfihrung

traten, war ohne Zweifel Cumae (s. unter Kyme),
wenn auch die Datierung der Colonie ins 11. Jhdt.

jetzt wohl mit Recht allgemein aufgegeben ist;

die Ansiedelung wird nicht alter sein als das

8. Jhdt., gleichzeitig mit denjenigen auf Sicilien.

An Kyme, die ,Palaepolis', schlossen sich andere

Grundungen: Dikaiarchia (520), Neapolis, Pompei.

In die Ebene des Volturnus aber und weiter ins

Binnenland drang griechische Colonisation nicht

vor; nach ubereinstimmender tTberlieferung des

Altertums hatten im 6. und 5. Jhdt. v. Chr. die

Etrusker ihre Macht auch iiber C. ausgedehnt,

und daselbst einen Stadtebund aus zwolf Mit-

gliedern begriindet (Polyb. II 17. Strab. V 242);

ausdriicklich als etruskische Grundungen bezeich-

net werden Capua und Nola. Wenn gegen diese

von den besten Autoritaten gestiitzte Nachricht

neuerdings (nach Vorgang Niebuhrs B. G. I 4

78—82, vgl. Abe ken Mittelitalien 103f.) v. Duhn
aus archaologischen Grunden, namlich den Grab-

funden besonders von Capua und Suessula, Wi-

derspruch erhoben und die Etruskerherrschaft in

C. iiberhaupt in Zweifel gezogen hat, so fuhrt

Be loch (Campanien2 443—446), ausser dem Ge-

wicht der einstimmigen Tradition, dagegen zwei

beachtenswerte Argumente an: 1) ist das_oskische

i Alphabet aus dem etruskischen, nicht direct aus

dem chalkidischen von Kyme abgeleitet ; 2) fehlen

in C. zwar etruskische Steininschriften, aber die

in den letzten Jahren durch neue Fnnde vennehr-

ten Graffiti auf Nolaner Vasen aus dem 4.-3.

Jhdt. (Fabretti CI Ital. 2753-2755; primosuppl.

517—520; terzo suppL 416. 417. Notizie degli

scavi 1885, 322. Bom. Mitt. 1887, 267) in einer

jedenfalls nicht oskischen Sprache zeigen im

Schriftcharakter die grOsste Ahnlichkeit mit dem
) etruskischen.

Die etruskische Herrschaft in C. fiel ein Men-

schenalter nach der grossen Niederlage zur See

gegen Cumae 474; um die Mitte des 5. Jhdts.

brachen die samnitischen Bergstamme in die reiche

Ebene ein und fanden bei den verweichlichten

Bewohnern keinen energischen Widerstand. Im
J. 443 fiel Capua in ihre Hande, 421 Kyme und

vielleicht auch Dikaiarchia, zuletzt Neapolis. To
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Mdvos tiav Ka/mav&v ovveoztj , berichtet Diodor.
XII 31 unter dem Archontat des Theodoros (438
"bezw. 445); die erobernden Bergsamniten ver-

einigten sich mit den ihnen stammverwandten,
bisher von Hellenen und Etruskern beherrschten
oskischen Bewohnern. Nicht ein einheitlicher

Staat, sondern eine Beihe von Gauverbanden ent-

standen, jede Stadt unter einem meddix: der

Bund unter einem meddix tuticus. Die frfiher

auf diesem campanischen Stadtebund bezogenen 10
Mfinzen mit KAIIIIANOZ und KAMJTANOS
aber sind im 4. Jhdt. in Neapel (Imhoof-Blumer
Wiener numismat. Ztschr. 1886, 222f.) geschlagen
<Garrucci Monete d'ltalia 87. Berliner Mttnz-

latalog HI 1, 70) und jedenfalls keine Bundes-
mfinzen, wenn auch ihre Stellung bisher nicht

klar ist. Von der kriegstfichtigen BevOlkerung
suchten viele als SOldner im Dienste der grie-

•chischen Stadte und der sicilischen Tyrannen ihren

von Venafrum abwarts bis zu seiner gspssen Bie-
gung nach Sudwesten; dann die Vorfterge des
samnitischen Appennins bis zum MonteVergine
bei Abellinum; letztere Stadt wird ma&hmal
zu C, manchmal zu Samnium gerechnet (sTjfcl. I
S. 28). Die Siidgrenze bildet der Seitenzug\es
Appennins, welcher im Monte S. Angelo auf Wk
Halbinsel von Sorrent endigt; die "Westgrenze

5
'

das Meer.

Die innerhalb dieses Gebietes liegenden Ort-
schaften lassen sich am bequemsten nach den
grossen Landstrassen (s. Mommsen CIL X p. 58
—60) aufzahlen. Ausser den angefiihrten Autori-
taten ist durchweg die Tabula Peutingerana zu
vergleichen; die selbstandigen Gemeinden (vgl.

Plin. Ill 68f.) sind mit einem * bezeichnet.

I. Via Appia (Itin. Ant. 108f. 121f. Hierosolym.
611. Geogr. Bav. IV 34 p. 277 P.) *Minturnae
—*Sinuessa—ad Pontem Campanum—Urbana—ad

Erwerb (s. nnter Mamertini); vielleicht ist der 20 octavum (nonum)-Casilinum—-*Capua—Calatia—
Name Ka/mavoi zuerst durch diese Soldnerscharen ad Novas.
•den Griechen bekannt geworden (Polyb. I 7. 8),

nnd von ihnen aus der ursprunglichen Bedeutung
= Einwohner Capuas zur Gesamtbezeichnung der
Landesbewohner erweitert worden. Selbstandig
blieben die Campaner bis in die Mitte des 4. Jhdts.,

nach dem ersten Samnitenkrieg schloss sich Capua
an Bom an (338) ; der ager Falernus ward 318 an
TOmische Burger verteilt, Colonien 334 nach Cales,

II. Via Latina (Itin. Ant. 303. 305. Geogr.
Bav. IV 33 p. 275 P.): Ad Flexum—*Venafrum
[dazu direkter Weg ad Flexum—ad Bufras—Te-
anum]—*Teanum Sidicinum—*Cales—Casilinum.

III. Via Domitia (Itin. Ant. 122. 123. Geogr.
Bav. IV 32 p, 265 P. V 2 p. 333 P.) *Sinuessa—
ad Savonem—*Volturnum—*Liternum—*Cumae
[Abzweigung fiber Baiae nach *Misenum] —in

313 nach Suessa, 296 nach Sinuessa gefiihrt ; doch 30 Vineis—*Puteoh—*Neapo'lis. Diese Strasse setzt
blieb oskische Sprache und oskisches Wesen im
rganzen Gebiet herrschend.

Nach dem Abfall von Capua im hanmbali-
schen Kriege und seiner politischen Vernichtung
(211, s. u. C apua) beginnt dann die Latinisierung,
die durch Deduction von Bfirgercolonien nach Vol-
turnum, Liternum und Puteoli 194 v. Chr. ge-

fOrdert wird ; doch blieb das Oskische in der Siid-

halfte (Pompei, Nola, Nuceria) noch in Kraft bis

sich fort fiber *Herculaneum—Oplonti (Eplonti?)—*Pompei [Abzweigung ad Sarnum—Stabiae—
*Surrentum—Promontorio Minervae, Geogr. Bav.
a. a. O. p. 332] - *Nuceria Alfaterna.

IV. Verbindungsstrassen zwischen I und II:

*Minturnae—Suessa
.
[Abzweigung fiber Forum Po-

pillii nach Casilinum] —*Teanum (vgl. Itin. Ant.

121); zwischen II und III: *Capua—*Atella—
'Neapolis (Geogr. Bav. IV 34 p. 277 P.); *Capua

zum Bundesgenossenkriege. Als nach demselben 40 -*Suessula [Abzweigung fiber *Acerrae nach *Nea-
•die samtlichen Campaner das rOmische Burger- " " '"" * "" "

recht erhielten, trat als officielle Sprache an Stelle

•der oskischen fiberall die lateinische. Das Grie-
chische hingegen erhielt sich in Neapolis als Amts-
sprache durch die ganze Kaiserzeit.

In der augustischen Einteilung Italiens bildet

C. zusammen mit Latium (und dem kleinen Ge-
biete der Picenter im Sflden am Golf von Salerno)
die erste Begion. Die Grenze nach Osten, wo C.

polis]—*Nola—ad Teglanum—*Nuceria (Itin. Ant.
109. Geogr. Bav. IV 34 p. 277 P.).

V. Strassen nach Samnium (ausser der Appia).
a) Ad Flexum—ad Botas—Aesernia. b) *Capua—Castra Hannibalis—Iovis Tifatinus—ad Dianam
-Sila (Syllas)-*Caiatia—Telesia (Geogr. Bav. IV
33 p. 276 P.). c) *Nola-*Abella-*Abellinum
—Beneventum.

Von diesem Strassennetz nicht beruhrt werden
an die zweite Begion, Samnium, stiess, lasst sich 50 von sonst nennenswerten Orten nur *Trebula und
hinlanglich genau feststellen. Dagegen schwankt,
wie schon oben bemerkt, die Ansetzung der Grenze
zwischen C. und Latium. Sinuessa wird von Pli-

nius (m 56) und Ptolemaios (HI 1, 6 und 63)
noch zu Campanien, dagegen von Strabo (V 219.
231. 237. 242), Mela (51 70) und Plinius selbst

HI 59 zu Latium gerechnet. Mommsen nimmt
{CIL X p. 498f.) an, dass in der Chorographie des
Augustus der Volturpus die Nordgrenze C.s ge-

Compulteria (im Ager Stellas). UnbekannterLage
sind die frfih untergegangenen Orte Taurania,
Vescia (zwischen Volturnus und Liris) und Hyria
(nur aus seinen Munzen bekannt).

In der diocletianischen Zeit und den folgen-
den Jahrhunderten wird der Name C. erheblich
weiter nach Norden ausgedehnt, und umfasst ganz
Latium, bis nach Veii und an die via Aurelia
(liber colon. 221). Bei den Antoren dieser Epoche

bildet habe. Von den Stadten im Binnenlande 60 erscheinen Aquinum, Sora, Fabrateria, Frusino
nennt Strab. V 237 Casinum xohv vozaTtjv twv
Aatlvcor, Ptolem. HI 1 54 rechnet Atina und
Aquinum zu Latium. ebd. 59 Venafrum Teanum
und Suessa zu C. Die Grenze lief demnach zwi-
schen Venafrum und Casinum: dass der Ortsname
S. Pietro in Fine (sudwestlich von Casino) noch
daran erinnert, hat Mommsen CIL X p. 477.
498 gesehen. Die Ostgrenze bildet der Volturnus

(Schol. Iuv. m 219. 226), Arpinum und Feronia
bei Tarracina (Serv. Aen. VHI 9. 564) als cam-
panische Stadte; die Grammatiker ffihren alle Orte
Latiums (Gabii, Praeneste, Tusculum, Ostia) unter
C. auf. Wenn Procop. b. G. I 15 Tarracina als

Grenzstadt G.s angiebt, so muss ein Irrtum vor-

liegen. Die Provinz steht unter einem corrector,

der bald (ca. 333) den hoheren Titel eonsularis
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bekommt; vgl. Cantarelli Bull. com. 1892,

134—138 191, 211. De Kuggiero Diz. epigr.

II 43f; singular ist der proconsul C. .Anicius

Aucheaius Bassus, Anfang des 5. Jhdts., s. Can-
tarelli a. a, 0. 208.

tJber die campanischen Inseln s. u. A en aria
(Bd. I S, 594), Capreae, Palmaria, Pontia,
Prochyta, Sinonia. Hauptstellen aus den alten

Schriftstellern fiber C: Polyb. Ill 91. Strab.

V

242f. Mela II 70. Plin. Ill 60—64. 70. Ptolem.

III 1, 6. 59. Neuere ausser den oben angefiihrten

Specialschriften: Abeken Mittelitalien 101—113.
Kiepert Alte Geogr. 442—449. Mommsen
CIL X, besonders p. 365ff. 498f. Beloch Cam-
panien, 2. Aufl., Breslau 1890; Bevdlkerung der

griech.-rOm. Welt 419f. Nissen Ital. Landes-

kunde. 263—272. 328f. 531f. v. Duhn Verhand-
lungen der Philologenversammlung zu Trier 1879,
141—157, italieniscb iibersetzt mit einigen Be-
richtigungen und Zusatzen in der Eivista di storia !

antica I (Messina 1895) 31- 59. [Hiilsen.]

2) Die heutige Champagne, bei Gregor. Tur.

u. a. Die Bewohner Campanenses. Longnon
Geogr. de la Gaule au Vie siecle 138. 194f.

[Dam.]

Campanianus s. Aius.
Campanius. 1) M. Campariius M. f. M. n.

Fal(erna) Marcellus, praef(ectus) cohfortis) III
Breucorfum),.trib(unus) coh. prfimae) Hemese-
n(orum)

, praef. eqfuitum) aloe Parth(orum)r

procurator) <provinc(iae) Oypri, procurator)
A[ug]ustor(wm) ad Mefrejurium Alexandr(i-
num oder -eae), CIL X 3847 = Dessau 1398.

[Stein.]

2) T. Campanius Priscus Maximianus, vir
oonsfularis) , omnibus honoribus in urbe sacra
fundus, starb im Alter von 43 Jahren. Grab-
schrift, von seiner Mutter Numidia (?)... openda
Valeriana e(larissima) f(emina) gesetzt (CIL
XII 137 Seduni). 3. Jhdt. n. Chr. [Groag.]

Campanus. 1) Vornehmer Tungrer, schloss

sich im J. 70 n. Chr. dem Aufstand des Civilis

an, Tac. hist. IV 66. [Stein.]

2) Cognomen des cos. suff. 86 n. Cm*. C. Se-

cius Campanus (mit Ser. Cornelius Dolabella Pe-
tronianus). [Groag.]

3) Bomischer Jurist, von dem nur zwei Frag-
mente auf uns gekommen sind (Lenel Pal. I

105f.). Da eins derselben die Lex Aelia Sentia

(4 n. Chr.) behandelt, das andere sich bei Abur-
nius Valens findet, der unter Hadrian und Pius
lebte (Bd. I S. 127), so muss seine Lebenszeit

in das 1. Jhdt. oder in den Anfang des 2. faHen.

[Jors.]

Schluss des fiinften Halbbandes.


